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Brandes,G.:Jeſus-Sage323; 319 ; Simplicianiſche 454; Schatten 555 ; 485

413, 419 Lier: 455 ; Zwei-Mark- 67 Charakterbilder sin

Brandt, D. H. 419 Bücherei, Amalthea: 418; Châteaubriant, 4. de :
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524 ; 190, 340 kundl. 455; Kunſtwart: 423; Claudel, P.:Harte Brod 576 ;

Brecht, W. 306 Niederdtſche 258, 302 ; er: 234

Brehms Lierleben 496 neuerter Puppenſpiele 70 ; Claudius, H .: Bodderlicker
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Brey, H. 445 409
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geſchichte d . Minneſango 365 494 Coellen , G .: Weg der Lena
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Trändner, Chr. 274 be : legende v. weißen Ele: Waglid , H .: Stilzel 515.

Trall, G. 456 fanten 67 Weber, K. I.: Demokritos

Treblin, M .: 66. König 309 Viſcher, Fr. Th .: Briefwech: 320
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Wiechert, E.: Blaue Schwin : 443, 509 ſailles ! 277

gen 65 ; 317 Wittmann , M. 154 Zaunert, Paul 217, 272
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tung 362 Wolff, M. 458 Chineſ. Philoſophie 466
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4. Zeitſchriftenſchau

Verzeichnet wurden nur Auffäße zur Dichtung der Gegenwart

1. Behandelte Dichter

Abel 428 Beer -Hoffmann 379, 428 Borchardt 90 , 280, 378

Altenberg 184 Below 379, 428 , 429
Borrmann 230

Alverdes 150, 280 , 428 Bergfeld 427 Boßhart 281

Ambroſius 90 Bernhard 571 Bourfeind 90

Apel 571 Bertram , E. 230 Brecht 38 (2 mal), 327

Arnet 89 Bertram , Fr. 123, 230 Brey 39 , 90 , 428

Arp 328 Bethuſn -Huc 428, 477 Brod 90 , 230, 378

Binding 230 Bröger 521

Bad 185 Blunck 39, 90 , 132, 184, 230 , Bronnen 38 ( 2 mal), 184 ,

Bahr 280, 521 , 571 248, 280 (2 mal), 328, 379, 327, 328, 378

Bruns, Mar 379 , 428 , 486Barlach 38, 90 , 184, 280, 571 428, 477 , 571
Bartels , Fr. 280, 379 Böhlen 39, 328 Burte 90 , 292, 379, 428

Barthel 521 Böhm, H. 428 Buſe 132

Bauer 477, 571 Boie 89

Becher 379 Bondels 328, 378 Caroſſa 90 , 281 , 571

Beder 571 Borch 427 Chriſtaller 230
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Droop 379 Golß 184
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Ebhardt 281
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Engelhardt 428
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Eulenberg 132, 185, 230, Harlan 91 Koenig, 4. I. 232
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Feber 132
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Findh 132, 185, 231 , 429
Hein, A. 231 Kornfeld 571

Xinbeiſen 39 Heinrich 133, 185
Kobbe 91 , 329, 478

Herbert 133 , 231
Fiſder, M. R. 39, 90 , 571 Kranewitter 91 , 281

Fiſcher, R. 429
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Kraus 329, 429
Herrmann -Neiße 477

Fiſcher-Graz, W. 281 , 328 Kraze 90 , 232, 429
Hermes 379

Kruſe 572

Fleißer 570
Herwig 90, 572 Kunze 91
Heffe,H.38,89, 185, 280, 477 Kurz, I. 428Fogar 429
Heſſe- Burris 570

Frahm 477 , 521
Lasfer -Schüler 133, 185Franc 90, 328, 428,429,477, Hennice133

Hindenburg 133 Laudner 281 , 329521

Hirſch 427 Lauff 40Frant, Br. 379

Frant, . 39, 281 , 378, 571 Hoechſtetter 39,379,428, 572 leifhelm 132 (2 mal), 133
Krantenberg 90 , 132,429,571 Hođer, P. D. 39

Frenſſen 89,132 , 231, 328 Hofmannsthal 185, 280, 570 fennemann 91 , 133

Frerichs 89 Hohlbaum 39, 91, 133, 185, Leonharð 378

Julda 327 231, 281, 379, 390,477,521, lernet-Holenia 522
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Baager 89 Holitſcher 379
Lewis 427

Gärtner 91
Holz 39, 231 , 281 , 329, 379 Lienhard 40, 90 , 91 , 133, 185,
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Lðns 232, 428 Reichard 522 Showronnel 378
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loß 40, 41 Reinhart 232 Sohnren 330

Lübbe 40 Reiſer 428 Sommer 282
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Mann , Kl. 40, 134, 329, 477 Renz 38 Spedinánn 280
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Meier -Graefe 378 Rolland 521
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Mell 185 Roon 330 Sternheim 41 , 89, 280, 330 ,
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Meyer-Rotermund 427 Roſelieb, H. 92, 330 , 521 , Štodhauſen 233

Straniť 573Mohr 327 522, 572

Straß 186 , 233, 330Molo 40, 185, 282, 378, 570 , Rüttenauer 430

Strauß 792, 135, 186, 430572

Much 40 Salus 40, 572 Strauß- Tornen 330, 573

Mühſam 429 Schäfer, W. 230, 232, 570 , Strich 280

Müller -Partenkirchen 282 573 Stuđen 135, 233, 330 , 430

Münchhauſen 232 Schaeffer, A. 41 , 92, 378 Süskind 477.
Mund 232

(2 mal), 573 Supper 135

Muſil 282 Schaer 380

Schaffner 41, 90 , 92, 232, Taeger 89
Nebe 89 280, 380, 478

Tamm 89

Nieſe 91
Schanderi 430 Taube 378

Schanz 573 Thieß 89, 186 , 233, 280, 522

Drtner 134 , 430 Scharrelmann, W. 89, 92 Thoma, f. 280

Otto Ernſt 184, 230,280, 328 Schaukal 232, 280, 330 Toller 233, 378

( 2 mal), 430 Trakl 131, 380, 522
Palmer 572 Schaumann 134 Trojan 41

Paulſen 40, 329 Scheffler 186 Zidhurtſchenthaler 135

Paquet 572 Schickele 232, 330 , 427, 430, Türk 233

Peruß 430 478, 573

Peterſen , A. 378
Schimmelpfeng 232 ibelader 282

Peßold 131, 134, 521 Schmidtbonn 58 , 134 , 185, Uliş 135, 282, 378

Philippi 89, 185 186, 232, 378, 430 , 478 Unruh 89, 230 , 231 , 233, 330 ,

Plaßer 89
Sonaß 378 428, 522, 571

Poed 378 Sayneider 427

Pohl 134 Schneller 478 Valéry 430

Polgar 570 Schnißler 134, 573
Velter 135

Ponten 90 , 232, 280, 330 Schönherr 232, 330 Vesper 233

Preczang 478 Schorbach 478 Viebig 90
Prümer 330 Schott 186 Voigt- Diederichs 92, 330 ,

Pußel 573 Schregel 232 427, 430

Schröer 41 , 89, 92, 134, 282, Vollmer 38
Rademacher 428 330 Voß, £ . 427

Radiguet 477 Schubart 134 Vof, R. 478

Ramuz 91 Schulze-Berghof 380 Vries 280
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Wilda 135

Wagenfeld 280 Weittenhiller 478 Wolff, f . 430

Wallpach 233, 380 Werfel331, 522,570,571,573

Maſſermann 92 , 135, 280, Weſterich 573 Zech 184, 280, 573

330, 331, 380 Zeibig 92

Neber233, 380 Windler 90, 233, 282, 428, Zerkaulen 331

Wedefind 280 (2mal), 571 522, 572 Zobeltis 378

Wehner 233 Wittig 135 Zuckmayer 282, 331 , 378, 380,

Weinreich) 430, 522 Wohlbrüd 186 478, 522

Weismantel 378 Wolf 41 Zurlinde, ſ. Linde

Weiße 186 Wolff, I. 430 Zweig, M. 135

Clark 91

2. Verfaſſer der Aufſäße

Abels 132 Bienenſtein 477 Buſſe, K. 92, 428
Aders 570 Bieſe 91

Aeppli 478 Binding 230 Carnot 184

Att 380 Binz 40, 184 Caroſſa 281

Uiten 572 Bittner 327

Anderle 133, 185, 429 Blaſchke 231 Claudius 132, 133, 330 , 521

Eralow 40Angermayer 478, 570 Blać 230

Apfel 379 Bley 572 Cunz 90

Arens 328 Blume 573

Arndt 573 Blumenthal 429 Daube 232

Aufricht 330 Bluſe 232 Daviðts 573

Bock 233, 379 Dehmen 572

Baader 430 Böhme 280 Dehorn 522

Bab 134, 184
Börfer 429 Deimann 232

Bach -Hendel 571 Boeftfleiſch 570 Delius 572

Bachmann 90, 378, 380 Bohacek 185 Derſtroff 92

Batendied 91 Bohne 380 Deubel 135

Diebold 38, 185Bähr 39, 90 , 134,282 ( 2mal), Boldt 378

Bonfort 281 Doderer 132, 135, 521 , 573
330, 571

Döblin 378Bahr 280 Bongs 572

Ballhauſen 429
Borch 427

Dörrer 39, 135 , 185, 281

Barbuſie 330 Bourfeind 39, 133, 185 Droop 134, 379

Bartels, Át. 378 Brand 429 Du Bos 282

Barth 38 Brandenburg 327, 378, 427 , Dürr 328 , 570
Du Moulin - Edart 281Bartmann 40 477

Bauer , A. 91 Brattskoven 230 Duncker 185

Bauer, C. 428 Brauer 478

Edert 329Bauer, P. 522 Braun, F. 39, 40 , 430

Bebl 133 Braun , H. 570 Eggebrecht 132, 330 , 522
Behler 328 Braun, R. 380 Eggert 132, 133, 231 , 379
Behne 327 Brechenmacher 185 Ehl 39 , 379

Bellinghauſen 41
Briele 133 Ehlers 39, 90 , 132

Brod 282 Ehrenburg 521Benninghoff 90, 184

Benzmann 281 Brod 90 , 329, 378 Ehrenſtein 133 (2 mal)
Bruter 230 Ehrenzweig 132Berendſohn 477

Berendt 330 Bruns, D. 233 Eichert 428

Bergemann 330 Bruſt 572 Einſiedel 570

Buchert 330 , 378 Elsner 135

Bergfeld 132 Buchner 233 Elſter 281, 379, 572

Bernewit 133 Bülow 521 , 572 Elwenſpoel 571

Bernoulli 571 Bumiller 327 Enders 134

Bernt 281 Burkhardt 39, 134 Epſtein 132

Beutler 232 Buffe, H. E. 428 Ernſt, P. 378

Berger 281
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Ernſt, St. 280 Gög, Br. 328 Heynide 280, 570

Eulenberg 231 Goeß, W. 280
Hindenburg 133

Euler 40 Golther 91 Hinrichs 330

Graeßer 281 Hinrichſen 89

Faeſi 131 , 280 Graf 281 Hoeffner 91

Falk 38 Graßl 133, 231, 571 Hoff 131

Fakbinder 331 , 573
Greeven 135 Hofmannsthal 280

Fauſt 231
Greiner 429 Hohlbaum 91, 281 , 521

Fechter 282 Griebel 185 Holitſcher 379

Federer 280 Grieſe 133 Holſtein 573

Fehn 428 Grolman 40,92,232,478,521 Horn 428 , 429

Fendrich 135 Großmann 134 Hogel 231

Fiſcher, Fr. R. 328
Gubenrath 477

Hübner 571

Fiſcher, M. 232 Gülzow 379 Hülſen 379

Fiſchreber 41 Guenther, I. 331
Huldſdiner 573

Flake 427 Günther, R. 135

Fleiner 571 Gürſter 89 Jacob -Sangerhauſen 428

Floed 379, 521 Gumbel 329 Jacobſohn 184

Fontana 282, 329 Gumprecht 331 Jahnke 430

Jande 90 , 91Frand 38, 89, 184, 280, 521 Guntermann 92

Frank, Br. 281, 329 Gurian430 Jansſen , A. 380

Frant, £. 378 Janſſen , M. 184

Frank, R. 282 Haas 571 Iblher 428

Franke 231, 233 Hachmann 428 Jebuſich 132

Frankenberg 132, 571 Hänig 231 Johſt 40

Freiberg 430 Hafner 329, 571 Jünemann 571

Frels, E. 281 Haller 573

Frels, W. 184, 477 Hamann 39 Raergel 41 , 134

Freyhan 477 Hameder 132 Kammerhoff 281, 328

Freytag 328 Handel-Majjetti 233, 428 Kapff 429

Frich 230 Harbed 573 Karl 232

Friedemann 329 Harich 521 Karſtädt 89

Friedrich 186 Harraſſer 184 Kaſad 378

Fritſch 89 Hartger 572 Kaſtner -Michalitſchke 232

Froberger 521 Hauptmann, G. 230 Kaßner 282

Fromme 135 Havemann 380 Katann 281 , 522, 570, 573

Fuchs 478 Heimanns 39 Kauß 572

Fürſt 478 Hein 231 Kayſer 38, 379, 428

Fuhrmann 282 Heine, A. 232 Kellen 378

Keller 184, 428Fuß 133, 185, 231 , 327, 571 Heine, G. 185
Heinſius 477 Kempf 571

Gaſſer 40 Held 134 Keppler 184

Gatterburg 233
Hellmann 231, 477 Reffel 380

Keſſer 186Gayda 40 ( 2 mal), 132, 133 Helwig 230, 281
Keulers 281(2 mal), 185, 231 (2 mal), Hengſtenberg 327

380(3 mal), 429 (2 mal) Henkner 132, 230, 330, 522 Keußler 478 (2 mal)
Gelbke 184, 230 Henrici 186 Kiefer-Steffe 231
Gemeinder 41 Hermanns 134 Kjerbüll- Peterſen 135

Gentges 131, 522 Herrmann, G. 38 Kiesgen 134

Geppert 185 Herrmann, M. 39 , 477 Kirchmeyer 572

Germain 89 Herthel- Berges 91 , 429 Klabund 378

Geyer 282 Herwig 570 Kläber 233

Ginthum 132 Herz 428
Kleibömer 330

Gisler 135 Herzog Hauſer 232 Klein, K. K. 378

Glupe 134 Hefte, H. 280 Klein, D. 327

Göçeriß 131 Heſie, O. E. 89, 135, 571 Kleinberg 378

Göring 41 Heuſchele 134 (2 mal), 281 Kleiſt 91
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luf 521

Korte 90

Klemperer 380 Löwis of Menar 41, 92 Ott 41, 185

Klics 430 Lojewski 135 Dtto 133

Klödner 477 Los 40 Ottow 186

Kloth 40 füđe 379

Knevels 521 Lüdtke 90 , 330 Papeſch 40, 230 , 232, 330

Knoedel 185, 232 Lüßeler 281 Pauls 328

Paulſen 521Knudſen 39, 184, 328, 429, Luma 327, 329

478 Lungwiß 570 Peters 477

Koch, I. 40 Luther 230, 428 (2 mal) Peterſen 230

Petersmann 185Koch, M. 232

Petry 329Kohlmann 328 (2 mal), 329,

Petſch 89,90331, 379 , 429 , 571 (2 mal) Maderno 281

Måber 231 Pichler 328Kolbenhener 280

Konrad 186 , 233 Märker 327 Pirker 185

Kopernikulus 186 Mahrholt 233 Plager 89

Korrodi 89, 185, 280
Mallien 477 Ploek 329 , 330

Mann, K. 280, 378, 573 Poď 379

Pöllmann 39Koſch 131, 233, 329, 380, 522 Mann, KI. 379
Koßbe 329 Mann, Th. 230, 280 (2 mal), Pörzgen 231

Poeſchel 92Krafft 522 329

Krannhals 92 Marcus 39, 135 Pötſch 328

Kraus 281 Mark 132 Pohl 330

Krauß, R. 38, 133
Martens 430 Pollak 329, 429

Krauß, W. 232
Martin 232 Ponten 232, 280

Kretſchmann 134 Matthießen 281 Prehm 133, 231 (2mal)

Krieger 477 Mayer 378 Preindl 134

Kruſe 184 Mehlhaſe 91 Prellwig 429

Kübler 38 Melchinger 90, 91, 132, 231, Preßel 230

Prieß 428Küffer 232 232

Kühlhorn 572 Menſing 185, 232 Pünjer 89

Kuhlmann 41 , 132, 428 Menzinger 429 Püringer 280

Purtſder-Wybenbrud 134Kunſtmann 185, 230 ( ſ. a. Meridies 91, 521
Schulze ) Metelmann 132, 521

Kutſcher -Schaper 430 Meyer : Benfen 91 Rabemaker 134

Kyber 477 Michael 428 ( 2mal) Rath 429

Miſriegler 329 Rauch 133

Lampe 280 Möller 231 (2 mal) Rehbein 92

lang 231
Moes 89, 477 Reiche 185

Lania 281 Molo 40 , 89 , 233

fasfer -Schüler 134 Muckermann 184, 428 , 429, Reifferſcheibt 330

Reimeſch 231Lautenſchlager 572 477

federer 131 Mühlner 134 (2 mal) Reinacher 41

lehmann , E. Reinboth 135, 28140 Müller -Rüdersdorf 92

Reinhart 572Lehmann, K. 132, 184, 280,
Natteroth 133 Reismann -Grone 378572

Lehmann, D. 91 Neidhart 232 Renker 571

Neumann 430 Renner 477 , 572tenark 570

Leontion 282 Niehaus 39 Reuter 430

terſch 132 Niles 477 Rießner 478

Leuteriß 429 Nußbächer 185

Rille 282Lienhard, A. 40

Lienhard, F. 91 Deftering 135, 379 Ringeling 41

Liepmann 328, 570 Dehl 477 Riſſe 90 , 330

filienthal 522 Dellers 41, 232

Lippmann 280
Öſterhelb 230 Rođenbach 133, 232, 233,

282, 430 (2 mal), 522Liſſauer 132, 231, 378, 522 Dppert 572

Lißmann 40 Drtner 280 Röttger 573

Reiđe 572 ,

Rilke 40

Ritter 91
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Rohrer 477, 571 Schroetter, K. G. 478 Zralow 184

Roſelieb 522 Schüttler 478 Trathnigg 39

Roſenheim 230 Schuk 186 Treblin 91, 478

Roſin 230 Schumann 231 Trentini 40

Roſt 572 Schulß 132 Cred 430

Ruſſo 132, 185 Schulz 330 Zručenbrodt 230

Rutra 281 , 430 Schulge:Kunſtmann 521 ( f.

Rychner 41 , 184, 378, 570 a . Kunſtmann )
Unruh 230Schwabe 379

Urdhwain 429Sacher 40 , 573 Schwaner 429

Sachſe 379, 572 Schwarz, H. 40, 132
Sad 429

Schwarz, f. 282 Vegeſacť 571

Saekel 134 (3 mal), 280 Seehof 329 Venter 328

( 2mal), 428 Seiß 330 Viertel 522, 570

Sahl 330 , 378, 430 Serau 281
Vogel 522

Salewſki 522 Siemſen 89
Vogler 522, 572

Sander 231, 328 Singerhoff 330
Voß 328, 429

Sarneßki 40 Sinwel 91
Vobler 280

Sauer 133 Sokolowsky 132 Vowindel 328
Sat 327 Sonnenfels 521

Schaefer, 4. E. 281 Spanier 134, 573

Wachler 90Schäfer, G. 231 Spiero 379 ( 2 mal)

Schäfer, H. 280 Sprengler 327, 328 Walter 428

Walther 134Schäfer, W. 134, 230 , 232 Sprüngli 282

Schäferdieť 429 Spunda 133, 379, 477 Walzel 41, 90 , 134,

Schaeffer, A. 41
Staad 572 Wandren 329, 571 (2 mal)

Schaeffer, f. E. 328, 330 Stapel 40 (2 mal), 91, 378 Waſſermann 280

Schaer 329, 380 Stefan 185 Wegner 329

Schaffner 92, 280, 478 Steinbach 521 Wegwiß 90

Scharbau 40 Steinbrink 185, 428 Weiglin 39
Steiner 430 Weismantel 184Scharrelmann, W. 280

Schaufal 232, 280, 428 Stern 40 , 380, 521 Weltſch 230

Scheffler 280 Sternbach 232 Weltien 328

Schellenberg 327 Sternheim 280 Wenz 91

Scheller 232, 428, 478 Stifter 380 Weſterburg 328, 572

Schid -Abels 428 Stoďhauſen 572 Weßling 573

Schicele 330 Stockmann 89 Wettſtein 184

Schilling 230 Stoefl 230 , 378, 430 Wicht 91

Schimmelpfeng 573 Stoltenberg 329 Wied 90 , 230

Schiwek 90 Stranik 328, 379, 429 Miegler 380, 573

Schlaifjer 378 Strich 280 , 330 Wieſebach 39 , 90, 328, 571
Schleichert 329, 477 Strobl 379 Wiefiner 134

Schmidt, W. 477 Stroh 92 Wildhagen 39

Schmidt, W. F. 41 Sturmfels 90 Wilhelmſen 90

Schmidtbonn 134 Sulſer 522 Windler 282, 429, 521
Schmücer 573 Sulzer 89 Wippermann 379

Wiſſer 231Schneider 91

Wittel 39Schoenberner 90 Taeger 89

Schönherr 281, 429, 478 Tappe 572 Wittko 92, 133 (2 mal), 230
Schönhuber 133 Taube 230 (2 mal), 379

Wocłe 133
Schotte 571 Thieß 281 , 329, 477, 570
Schreiner 39 Thomalla 39 Wohlbrück 186

Schreysogl 327 Zhurmk 41 Woiſchwill 91

Schröder, C. 430 Tille 232, 330 Wolff 329

Schröder, E. 91, 135, 185 Timerding 430 Wolzogen 328

Toller 378 Wriſdwill Ragnit 39Schröder, P. 282

Schrötter, G. 380 Tränkner 89, 90 , 572 Würzburger 132
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Sanders 232

Zarek 39, 231

Zech 39, 133, 185

Zerkaulen 379

Zillinger 571
Zingius 330

Zimmermann, F. 90 Zirkler 91

Zimmermann, I. 281, 378 Zobeltiß 39
Zind 379 Zürndorfer 230

336

5. Namens und Sachregiſter der Mitteilungen

Geburtstag; f = Todestag

Abraham a Santa Clara 480 Brindman -Preis 383 England 287,335,336 (2mal),

Académie Française 384 * Bröger 144 384

Abne 48 Bronnen 335 Ernſt, D , f. Otto Ernſt

Afademie, Dichter : 335, 579 ; Broquette-Gonin - Preis 384 Ernſt, Paul 47, * 144, 335,
-Preis384 *Bruns, Mar 336 527 ; „ Kaiſerbuch " 47 ;

Ulmquiſt 432 + Bry 144 Spende 47

Altonaer Stadttheater 528 Buchausſtellung 288 Ernſt, Paul 47 , * 144, 527

Eucken *48, 4480Amerika 192, 287, 288, 384 Bücher- Bund 480
Amſterdam 144 Bühnenautorenvereine 383 ; Eulenberg 47, *48, 96 , 336

* Andreas -Salomé 96 sverein 239 ; svolksbund Ewers 96, *528

D'Annunzio 384 240, 431

* Unzengruber, R. 288 Bürgel 287 Fauſt 144 , 192

* Auernheimer, R. 192 Bürger 431 Fechter 95

Association littéraire et Burgtheater 96, 239 Federer 384, * 480, 527

* Feeſche 528artistique 479

Augsburg 240 Campe 288
Fehrs 384

Auſtralien 336 Carnegie-Stiftung 144, 288, Feſtſpiele 191, 336,383
Feltſpielgemeinde Meiningen336

Bacon 192 Caroffa 335
Feuchtersleben 192Bahr 579

+ Caſſirer,P. 96
Baſel 144 * Conrad, M. G. 192 *Finch 144

+ Baudiſſin 528 Cooper 432 * Fiſcher, H. W. 580

* Beer : Hoffmann 336 Corneille 288 * Fiſcher-Gray, W. 192

+ Benzmann 96 Courteline 384
Foc 240

* Curtius 192 Förderung Hamburger Künſt

* Bernſtein 480 ler 48

Bertide 480 Förſter- Niesſche * 336, 383,
Dänemark 144 , 192, 287, 288* Bethge 48

431

* Däubler 384
* Bettelheim 528 Frankfurt a. M. 384

Dante-Geſellſchaft 479
* Beyerlein 144 Frankreich 144 , 192, 287, 288,

Dehinel-Archiv 96
Bibliograph. Inſtitut 431 336, 384

Deſſoir 47
* Bieſe 96 Freilichttheater, Harzer 336

Devrient 240 Freiligrath 144Binding 335
Dichter-Akademie 335Blunck 527 Freytag 96

Boeliß 527 Dichtertag, Rhein . 383 Fürſt 288
Dickens 336

* Bölſche 48 Fulda 335
Diebold 528

Diederichs, Eugen 143 ; -Ver- Banda 527Bonin 143

*Bonsels 96
lag 480 Gemier 480
Dilettantenvereine 335

* Borchardt 480 Genevoir 95
Döblin 335

Porcherdt 432 Georg II. v. Meiningen 192,
Bosdari 192

240

Braun 384 Ebner -Eſchenbach 144 George 335

+Braune 580 Eichendorff-Bund 431 Geſellſchaft f. deutſche Bils

Brecht Br. 335 Elſaß 144 bung 239 ; Dante: 479 ; 0.

* Brecht, W. 384 *Engel, G. 480 Freunde bes Niebſche: Ar:

Bremen 287 + Engelhorn 96 chivs 527 ; der Freunde 8.

Bern 432

Boie 431
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Philoſophie ,,Als ob" 431 ; 8. * Herrmann-Neiße, M. 240 Kopenhagen 144 , 288

Freunde Wilh. Raabes 479 ; * Herrmann, P. 580 * Krüger 384

d . Freunde Joh. Schlafs Heſſe 579 Kuh 580

335 ; Görres: 479 ; Goethe: Heuer 579 Kurz, I. 527

Kutſcher 287239, 480 , 579 ; Jean Paul: Henc 527

431; Kant: 335; Kleiſt= 527 ; Hinge 527

Platen : 96 , 239 ,431 ; Scho: Hölderlin 144 Landesbühne, Bayr. 240

penhauer: 431; f. deutſches Hölty 432 +langen, M. 480

* Langewieſche 144Schrifttum $ 27 ; Shake: Hoffmann 48
Lanſel 384ſpeare: 287 ; f. d. Süddeut: Hofmannsthal383, 579

ſche Theater 287 ; f. Theater: Hohentwiel- Feſtſpiele 383 * lasker-Schüler 96

geſchichte 287 * Hohlbaum 384 Lavater 48

*Ginzker 432 Holland 144 , 287 Leningrad 336

Giraus 384 Holz 335 Penſing 383

Glaßbrenner 432 Huch, Ric. 335, 527, 579 lenz 48

*Gmelin 580 Lernet-Holenia 528
Lichtenberger 144Görres 48; -Ausſtellung 479; Japan 287

-Denkmal 479 ; -Geſellſchaft Ibſen 240
Liebert 335

479 Jean Paul- Geſellſchaft 431 Lienhard 288, 336

Goethe 144, 192, 383 ( 2mal) ; * Jegerlehner 192 Lippl 431

Literaturpreis 287, 384-bund 287; Geſellſchaft Immermann 192

239, 480, 579 ; -preis 384 Johſt 95 flißmann 528
Goldoni 383 * Iſemann 480 löns 143, 384

Goncourt-Preis 95 Italien 96 , 192, 287 loerke 335, 579

Gottſcheb 383 * Jünger 480 London 192 , 336

Grabbe 432 Jugendpreis deutſcher Er: London, Jack 528

* Grautoff, D. 240 zähler 47 loups 288

* Greiner 192 Jugoſlavien 287
Lübeck 335

* Greinz 384 * Luther 240

Grillparzer- Preis 95 *Raboth 580 *lur 192

Grimmelshauſen 384 Kaiſer 288, 335 , 579

Grün 192, 432 Kammerſpiele,Münchner 240 * Magnus 528
Gundolf 287 Kant-Geſellſchaft 335 Mann, H. * 144 , 579

Keil 48 Mann,Th. 47 , 144, 192, 335

*Hagemann 432 * Keller , Sam . 144 (2 mal), 383

Halbe 579
Kellermann 579 Marlitt-Gedenkfeier 48 ;

* Hallſtröm 432 -Stiftung 48

Halm 192 * Key 288 Marterſteig 580

Matfowsky 240Hamburg 48, 96 , 432 ; Frem- Keyſerling 47 , 288
denblatt 143 Mauriac 384

Hamſun 383, 528 + Rinc 528 Meinhold 528

Handel-Maggetti 527 Kipling 48 Meiningen 192, 240 , 287, 336

Hansjafob 288 Kippenberg 144 Meyrink 383

Michaelis 192* Hardt, E. 240

Haringer 48
Klabund 335 Michel 287

Hartmann v. 8. Aue 431 Kleiſtgeſellſchaft 527 ; -preis Miegel 239

Hauptmann, G. 47, 192, 335 527 ; -ſtiftung 527 Mohr 95

(2 mal) ; -Preis 48 + Klinkhardt 580 Mollinari 96

* Hauſer 384 * Kloerß 48 Molo 579

Mozart 383Hebbel- Briefe 383; Denk: *Kluchohn 192
*Müller- Raſtatt 336mal 95 ; Gemeinde 95 ; * Knudſen 580

Muſeum 240 , 383 König, Eb. 527 München 240, 287,432; Kam

Hebel 432 Köſel & Puſtet 580 merſpiele 240 ; Neuſt. Nachr.

Heidelberger Feſtſpiele 383 * Kokoſchka 144 143; Theatergenoſſenſch.240

Heine 96 ; -Denkmal 96, 432 Kolbenheyer 239 , 579 4 Munder 480

* Hermann, Georg 480 Konföderationaller Bühnen- Muſſolini 96

* Hermann, Guſtav 192 autoren - Vereine 383 Mutius 144, 288

*

Kerr 335

Kiel 240

Kiß 143
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*

, Ch. .

$ 335

Nathuſius 528 Romanpreis 384 Spanien 287

Naumann 240 * Rosmer 480 + Šperl 240

Neumann 528 Roffel 384 Spiero * 144, 431

New York 192, 288 * Rump480 Spranger 527, 579

Nießſche-Archiv 527 Rußland 287 , 288, 336 , 383 Staël-Holſtein 192
* Nithad -Stahn 480 Stavenhagen 240, 288, 432

Nobelpreis 48, 480, 580 Sachs 48 Stegerwald 527

Norwegen 287 Salus * 384 , 431 Stehr 335 (2 mal)

Novalis 144 Salzburger Feſtſpiele 383 * Sternberg 480

Sand 288 Stifter -Preis 239

*Sanomeier 528 Stocholm 144Oberlin 288

Öſterreich 287 *Sauer 480 Strauß, E. *48, 335, 579

Schäfer 579 Strauß, R. 47
* Oſtini 336

* Scharrelmann, M. 580 Streſemann 383
fOtto Ernſt 192

Schaufal 527 Studen 579

Schauſpielerkonferenz
287 ; Sudermann 579

* Pannwit 240 Union 383
Paracelſus 239
Paris144, 288 (2 mal), 336 Schauſpielhaus,Münchner Thakeray 336

240; -preis, Bremer 287 Theaterausſtellung 95 ; sges
Paſtor 527

Scheffel 96 , 143, 192 ; -feier meinden, Vereinigung bans
Peſtalozzi 48

383, 528 ; Muſeum 47 riſcher 240; -genoſſenſchaft,
Peterſen 579

Scheibelreither 287 Münchner 240 ; sgeſchichte,
Petrarca 96

Schicele 579 Geſellſchaftf. 287 , Inſtitut
Prißner 47, 527

f. 432; -muſeum Meiningen

Platen -Ausſtellung 431 ;-Ges Schillerſtiftung,Schweiz. 384 240 ; Shakeſpeare:240; Ge
;

ſellſchaft 96, 239, 431 ; 5 $ Schlaf,Geſellſchaft.Freunde ſellſchaft f. füddtſches 287
Grab 96

Thoma, £. 336
Pocci240

+Schlicht, Frhr. 5. 528
Ziemann 191

* Poed 580
Schmidtbonn 95, * 96, 579 Lotler 335, 336

Polen 192, 287
Schnee 527 Tolſtoi-Muſeum 432

Ponten 579
Schneider 192 Dreitſchke 192

Pontoppidan 47 Schnißler 579 Zſchechoſlowakei 431
* Popert 528

Schönherr 579 Zíchertloff 432Preisausſchreiben 48, 143, Scholz 527, 579
* Zürck 144

528
Schopenhauer- Geſellſchaft

Preiſe 47 , 48, 95, 143, 239, Undſet 528
431

287, 383, 384, 432, 527, 580 Schreckenbach 528 Ungarn 287
Puſtet 580

* Schridel432 * Unger 240

Schriftſteller -Verband 479 Unruh 335

| Quelle 96 * Schröer 48
Quicborn 432

*Schubart 96 Vaihinger 47, 335

* Schulenburg 580 Vereinigung bayer. Theaters

Raabe 431; Geſellſchaft der Schütte 431 gemeinden 240

Freunde Wilh. -8 479 Schweden 144, 287, 288 Verhaeren 528

* Rademacher 580 Schweiz 287, 384 *Vögtlin 96

Raimund 432 +Seemann 96 Voiſins 384

Ranke 192 *Seidel 384 Voß, I. H. 96 , 144

Rauſch 431 * Sergel 528 Bob, R. 432, 528

Rauſcher 432 Shakeſpeare 383 ; Geſells

Reclam 239 ſchaft 287 ; -Theater 240 Wagner 336

Rehm 48 Shaw * 336, 380 * Wahle, f.96
Reymont 48 Sidney 336 *Waldeyer -Hart 528

Riga 336 Sicburg 144 Wallraf 527

Rilfe 335 , 579 Sienkiewicz 240 , 528 * Warnde 240

Rodenbach 580 Simpliziſſimus 240 Warſchau 192

Roethe 4480, 579 Simrock 336 Waſſermann 579

Rolland 48 *Söhle 144 * Weber 48
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1

1
*Wolters 432

Molzogen 336

* Wriede 432

*Webdigen 96

*Wegner 480

Weimar 191 , 239, 336

* Weiskirch 580

Weismantel 431 , 527

Weiße 48

* Weittenhiller 144

*Welten 96

Werfel 95, 288, 335, 579

Wien 287

Wilde 288, 480

Windler * 336 , 580

Wiſſer 384

Witkowski 287

* Wittto 288

Wolfflin 239

1

aZacharias 240

Zeitungsartikel 528

Zweig , St. 95 , *528

/

6. Verzeichnis der Mitarbeiter

Alverdes,P.303,452,474,492 315, 316, 319, 320, 368, 470 , Harich, W. 26, 46, 128 , 363,

Arns, S. 252, 372, 524 494, 496 , 500 , 502, 514 , 517 416, 417

Baldus, 4. 66, 121, 166 ,173, Federmann, 4. 406 Heiſe, W. 23, 69, 115, 126 ,

191 , 215, 221 , 299, 315, 381 , Federmann, H. 20, 537 256, 264, 277, 304, 311 , 323,

431 Francke, D. 579 374, 409

Balzer, K. 68, 119 (3 mal), Frels, E. 202 Herrmann, H. 66

179, 212, 217, 258, 302, 319, Frels, W.7, 38, 39, 102, 131 , Hefie, D.6. 122 , 123 (2 mal)

321, 410 , 411 150, 184, 215, 226 , 30, Hoeßlin, I. K. v. 21

Banaſchewſki, A. 472 248, 280,292, 327, 390, 427, Janſſen, M. 97

Baner, K. 455 477, 521 , 570 Janßen, H. 78, 82, 495

Behler, M. 245, 254 , 301 , Fronemann , W. 553 Seniſc , E. 238

302, 314,458, 509, 549 Gerathewohl, Fr. 141, 579 Ellersperger , A. 165, 351 ,

Bienenſtein ,K.65,82 (2mal), Goebel, H.43 , 138, 236, 575 451, 493, 550

120, 256 , 257 (2 mal), 385, Gottlieb, E. 21 Iſemann , B. 18, 65, 68, 116,

451 , 494 Grolman, A.v. 1, 22, 26, 74 121 , 163, 169, 174, 266, 300 ,

Blanc, K. 526 , 577 (2 mal), 78 , 80, 82 , 116 , 122, 302, 306, 316 , 351 , 356 ,404

Brand, G. K. 529 171 , 173, 174 (2mal), 179, (2 mal), 407, 414 (2mal),

Brandenburg, H. 64, 72, 77 211 , 213, 214, 216, 219, 221 , 472, 510 (3 mal), 551 , 563,

(2mal), 80, 117, 124 , 172, 222, 223, 260 (2 mal), 262, 565

241, 259, 265, 274, 294, 343, 263, 266 , 269, 275, 310, 315, Kaergel, H. Chr. 574

361, 369, 392, 424, 560 ,562 318, 323, 365, 366, 368, 370, Knudſen, H.42,93, 122, 136 ,
Brües, D. 137 413,415,418, 421, 433, 454, 187, 234, 287, 333, 479 , 525,

Bruſt, A. 62 458, 460, 461, 463 ( 2 mal), 527

Bülow, P. 577 465, 466 (2 mal), 500, 503 Köppen , E. 19, 222

Purkert, C.44, 95, 190, 575 (2 mal), sos ( 2mal), 506, Kraus, H. A. 237

Chelius, Fr. H. 235, 576 507 (2mai), 509,511 (2mal), Kriſtl, W. 67, 116, 117, 213,

Demmering, 3. 30 (2 mal), 547, 550 , 552, 557, 558, 559 355

31, 66, 67, 79, 124 , 125 (2 mal), 561, 562, 564 Kruſchikki, D. 138

(2mal), 175, 217, 223, 256, Groß, E. 361, 543 Kunze, W.46, 76 , 237

268, 270, 271 , 305, 312, 350, Habermann , P. 287, 382 Lang, D. 29 (2 mal), 224

355, 357, 359, 406 , 407 Hachtmann, D. 253, 401 Lehmann, K. 332, 383, 524,

(3 mal ), 409, 423, 454, 455 Hagemeiſter, E. 143 575, 578

(2 mal), 467, 469 (2mal), Hallener, F. D. 576 Lehner , Fr. 44, 94, 122, 123

496, 553, 554 , 555 Hallmann , Georg 23, 30, 65, (2mal), 189, 235, 381, 523

Deubel,W.95, 140, 142, 239, 68, 69 (3 mai), 78, 120 leib, K. H.43, 4 ?
286 , 332, 334 (4mal), 165, 166, 173, 213, liepe, N. 142

Dobrogoisti, I. v. 225, 226 214 , 252, 254, 260, 274, 275, Lübeler, H.193

(2 mal) 301 , 306 (2 mal), 322 , 354, Luther, 4. 378

Ehlers, D. A. 31 , 63, 117 , 359, 366 (2 mal), 371, 402 Maderno, E. 64,69 (2 mal),

166 , 180, 222 (2 mal), 409, 413, 418, 420 , 177, 178 (2 ma!), 213, 256

Einſiedel , M. v. 8, 19, 106, 423, 450 (zmal), 451, 453, (2mal), 257 , 267, 307 , 498

150, 164, 172, 212, 219, 277, 462, 469, 493, 495, 496, 497, Maetke, : D. 23,372
322, 355, 364, 366, 515 499 , 501, 502, 503, 510, 544, Meinke, H.481

Euringer , R. 32, 165, 166 , 547, 548 ( 2 mal). Mendheim , M. 28 (2 mal) ,

179, 216 , 223, 225, 226, 227, Hammes, Fr. 139, 191 , 285, 267

267,273 (2mal),274 (amal), 333, 524
Merkel, R. F. 509

1
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516, 533, 541

Metelmann, E. 58, 127, 411 Pflug, H.404 Serau, R. 25

(2 mal), 417, 437, 486, 506 , Potthoff, A. 214 Sieburg, E. 64, 140 , 169, 236 ,

Preſtel, I. 69, 125, 407 276, 284 , 356, 578

Michael, Fr.43, 141, 258, 259 Raab, R. 239 Spunda,Fr. 453, 547

(2mal),333,337,360, 527 Raſſow , P. 27 Stolze, R. 47, 525
Miegel, M. 489

Reiſer, H. 81 Lertor, H. 175, 178, 316, 408,

Miltiß, M. 9. 314, 354, 357, Rostosky, Fr. 20 (3 mal), 26, 469, 511 , 512

412,414, 457, 459, 498, 501 117, 168, 170 (2mal), 172, Traub, H. 30, 177

Moras, F. I. 513 253, 255 (3mal), 303, 314, Vesper, W. 23, 28, 79, 115,
Niles, C. 190 318, 352, 354, 402, 420, 424 , 121 , 167 , 215, 251, 271 , 276 ,

Cbenauer, K. I. 115,219,309 449, 468, 498, 546, 548 285, 299, 350, 357, 373, 374

Deftering, B. E. 289 Saekel, H.49, 145, 216 (2mal), 399 (2 mal), 400,

Lven, Jörn 68, 69, 75, 124, Salm , W. A. 382 454 (2 mal), 498, soi , 512,

125, 163, 170, 215, 270, 271 , Schaal, E. 19, 312 , 422, 458, 516, 517. 541, 551, 554

305,314 ,319,400 , 408, 419, 494 (2 mal), 550 Waentig, H. 76, 176, 421 ,

452, 453 (2mal), 467, 468 Schäfer, W.208 459, 472

(2 mal),495, 512, 552, 554 Scheffels,M. 563, 564 Wilhelm, K. 67, 75, 124, 176,

( 2 mal), 563, 565 (2 mal) Scheller, W. 18, 42, 45, 212, 268, 269 (2 mal), 275 , 368,

Pache, U.74, 169, 171 , 218, 274, 284, 305, 356 , 359, 404, 369, 400, 471 (2 mal), 474
227,277, 309, 324, 349 , 352, 456, 565 ( 2mal), 511, 514

363, 412,425,506 Schmidt, W. 369 Windler, I. 443

Paſch, D. 57 ? Schmiş , E. 29, 225 (2 mal), Zerkaulen, H. 459, 495
Paulſen, R. 81 , 221 , 497 312, 313

Das Regiſter bearbeitete Ernſt Metelmann
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Die

,,Jahresernte 1926 "

Uuswahl jüngſter deutſcher Dichtung

Herausgegeben von Will Vesper

Beilage zu „Die ſchöne Literatur "

brachte Proben aus folgenden Büchern :

Heinrich Lerſch, Menſch im Eiſen / Hans Leip, Godekes

Knecht /Hans Brandenburg, Sommer- Sonette / Jakob

Haringer, Dichtungen / Joſef Windler, Pumpernickel /

Wilhelm Schmidtbonn , Geſchichten von den unberührten

Frauen / Hans Friedrich Blunck, Von klugen Frauen

und Füchſen / Hans Leifhelm , Hahnenſchrei / Wilhelm

Matthießen , Lotenbuch / Mar Bruns, Lotenmeſſe für

ein Kind / Felir Braun , Das innere leben / Franz

Heſſel, Teigwaren leicht gefärbt / Hans Roſelieb, Rot

Gelb-Rot/ Walther Eidlig, Die Gewaltigen/ Carl Zuck

mayer, Der blühende Baum/ Carl I. Burchardt, Klein

aſiatiſche Reiſe / Friedrich Schnack, Sebaſtian im Wald

Ed . Avenarius , Verlagsbuchhandlung, Leipzig



Die ſchöne Literatur
Nr. I / Januar 1926 / 27. Jahrg.

Herausgegeben von Will Wesper Begründet von Eduard Barade

Voice

Emil Strauß

Von Adolf von Grolman

Derſonnen , ſchwer und ſchwermütig, verhalten und von einer wundervoll

diesſeitigen , leibfrohen , natürlichen und Peuſchen Sinnlichkeit ſind die

Menſchen, von denen Emil Strauß erzählt. Ausnahmemenſchen ſind ſie alle,

aber ganz gewiß keine Sonntagskinder. Dazu nehmen ſie das Leben doch viel zu

ernſt und zu ſchwer. Aber auch Unterlegene ſind es nicht: denn mindeſtens das

fachen und meiſt viel ſtiller Humor iſt ihnen zu eigen, jene gewiſſe Heiterkeit,

die „ ja“ ſagt auch dann, wenn man eher ein „nein“ erwarten ſollte. Alle dieſe

Menſchen ſtehen feſt in Einem, nämlich in ihrer heimatlichen Landſchaft, der ſie

unauflöslich verbunden ſind auch bei örtlicher Trennung und die ihnen das be

ſtimmende Schickſal bleibt. Wenn das als ein lob ausgeſprochen werden darf, ſo

iſt zu ſagen : herrlich überzeitlich ſind die Kinder dieſes Meiſters der Proſa,

wenigſtens jeßt ſchon ſind ſie dies geworden. Und das iſt viel : denn als die

erſten Werke von Emil Strauß erſchienen , da hatte es den Anſchein , als ob ſie

überaus aktuelle Fragen und Charakterzüge darböten : da war der , Freund

Hein “, welcher gerade erſchien , als die Mode der Schüler- Entwicklungs- und

Pubertätsromane ſo viele literariſche Früchte zeitigte. Die „Menſchenwege“

enthalten — wie auch ſpäter die ,, Kreuzungen " — gar viel von dem damaligen

Kampf um Befreiung von der ſpießbürgerlichen Geſellſchaftsmoral, indem ſie

beinahe der freideutſchen Selbſtzerfaſerung, die bald nachher erlebt wurde,

nahe ſtehen. Und auch der liebenswürdige „ Engelwirt “ hatte damals (1901)

mancherlei Geſellſchaft in der ſog . Heimatkunſt. Aber 20 Jahre ſpäter iſt das

alles anders geworden . Wenn man jeßt Emil Straußens frühe Werke lieſt, ſo

vergißt man völlig, daß Manches, was die Menſchen darin beſchäftigt, einmal

aktuell, daß es einmal Tagesproblem war. Man vergißt das über der noblen

Diſtanz, welche dieſe Menſchen darüber hinaus zu dem peinlich zu tragenden

Erdenreſt ihres bürgerlichen oder unbürgerlichen Privatſchidſals noch haben :

und dann ſtehen dieſe Menſchen da, ſchwer und in Verſonnenheit, die Frauen in

einer herben , ſinnlichen Süßigkeit wie etwa Schongauers Madonna im Roſen

hag oder eine andere, etwa eine ſchwäbiſche Madonna. Und die Männer ſind un

grübleriſch , etwas hilflos, aber treu und gediegen in Meinen und Wollen, über
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legen in Geduld und Humor, auch wenn es ſchlimm zugeht, nicht mehr ſo wie

in ihrer Knabenzeit, aber doch in einer Kindlichkeit, die ſich nur der große Künſt

ler geſtatten darf, will er ſich nicht dem Riſiko des läppiſchen ausſeßen. Und in

dieſer ihrer Eigenart nehmen dann im Lauf der Jahre die Werke von Emil

Strauß zu. Sie bilden einen Kreis von Dichtungen , die nur in einer beſtimm

ten , deutſchen Landſchaft möglich und nur bei einem beſtimmten, deutſchen

Menſchenſchlag und Stamm ſinnvoll und lebendig ſind ; aber gerade hier liegt

die übergreifende Bedeutung von Emil Strauß' Künſtlerſchaft: daß ſie — ſüd:

deutſch , ohne übereilung, mit Humor, oft wortkarg, aber gediegen, ſchwer und

nicht ohne Pracht -- ſich nichts weismachen läßt von den Wortrennern,Mode:

herrſchern und Sekundenwichtigkeiten, und daß ſie auch niemand etwas weis:

machen will, daß ſie Zeit hat und warten kann, bis die Augenblidserfolge der

Modegrößen verhallt ſind. Um den Vergleich mit dem Wein zu machen : ſo wie

ein Durbacher Weißherbſt oder ein Meersburger Roter, der aber auch die Ab:

wechſlung mit einem weißen Burgunder oder einem ganz herben Chianti er:

freulich macht. Aber von Rhein-, Main- und Moſelweinen iſt ſo wenig die Rede

wie etwa vom Aſti oder ſpaniſch - franzöſiſchen Verſchnitten ; nicht ganz ſo ges

diegen wie Gottfried Kellers ſchwere Veltlinerart, die dem ganz jungen Her:

mann Heſſe ehedem faſt ebenſo ſehr in die Naſe ſtach wie der Orvieto dolce.

Gerade an dieſem Vergleich mit den Weinen läßt ſich etwas ſchwer Ausſprech

bares bei der Kunſt von Emil Strauß deutlich zum Ausdruck bringen ; jenes

ſolið und gediegen Entzückende, das ſeiner ſo ſtillen und doch ſo männlichen

Dicht- und Sprachkunſt eigen und eigentümlich iſt, dieſes abſolut ſüddeutſche;

ſüddeutſch ohne Partikularismus und ohne die allergeringſte Konzeſſion , 8. h .

rheinſchwäbiſch, das Vorland des Schwarzwaldes zur mittleren Rheinebene

hinunter, mit Pforzheim und Durlach und Karlsruhe als Nordgrenze. Aber

gegen Süden und Südweſten grenzenlos offen, ins Welſchland, ſei es auch

tüdiſch , nach Italien, bis ins lateiniſche Amerika und Braſilien hin . Und offen

iſt dieſe landſchaft bis nach Korſika, als es feinen Befreiungskampf gegen

Frankreich und Genua führte, offen bis nach Spanien. Offen mit jener wiſſen

den und kritiſchen Liebe, welche auch die Schwächen ſieht und berückſichtigt. Um

es in einen Saß zuſammenzufaſſen : Emil Strauß iſt der reinſte fünſt

leriſche Ausdruck der Landſchaft und des Stammes, der ſeit der

Römerzeit das alte , urſprüngliche fimesland war, rheinſd wä :

biſch oder nordalemanniſch , voll von Phantaſie , laune und

Verſtändnis für lateiniſche Kultur, voll Südweh, herb , ſinnlich

und verſonnen, unpraktiſch und unpolitiſch , aber doch innerlich

ſtreng und zuchtvoll, der welſchen Art wohlig - kritiſch zugetan ,
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aber ohne liederlichkeit und „ Kagelmacherei des Geiſtes “ , wie

Thomas Mann das einmal knapp formuliert hat. Nur wer dafür Sinn, Ge.

fühl und guten Willen hat, wird das Künſtlertum von Emil Strauß mitver

ſtehend genießen können. Und deshalb gerade geſchah es auch, daß die Deutſchen

mit Emil Strauß wenig anfangen konnten : ſie nahmen ihn immer da ernſt, wo

es nicht darauf ankam. Man bekam es fertig, den „Freund Hein" verkehrt zu

rangieren , das Buch, das doch gar nichts anderes iſt als ein lob und ein Preis

auf Hölderlin, den Urtypus des beſagten Menſchenſchlages. Weil zufällig ein

Schülerſelbſtmord darin vorkommt, wurde dieſe Dichtung den Knabenpuber

tätsromanqualen eingereiht, obwohl es ſich doch um ganz anderes handelt,

nämlich um das Tragiſche, daß eine Menſchenſeele eben gerade da und bei den

elementaren Mächten keinen Plaß zur Eriſtenz finden kann, aus denen ſie ſich

die Kraft ihres Entſtehens und Beſtehens zuvor geſogen hatte. Und doch ſteht

dieſem Wert auch ein ſüdſprachliches Motto voran, Horaz wird darin zitiert ſo

gut wie anderwärts Alfred de Vigny. Um aber „ liebevollen Mißverſtändniſſen "

vorzubeugen , ſei es geſagt, daß dies mit modernem Patriotismus bzw. dem

Vorwurf von deſſen Fehlen gar nichts zu tun hat. Im Gegenteil : wenige Künſt

ler lieben ihren Stamm und deſſen Landſchaft glühender als gerade Emil

Strauß. Nur hat das, was geliebt wird, gar nichts zu tun mit den Begriffen

und Kategorien der Kant, Arndt, Seume, Fichte u . a . m. Es wird auch in ganz

anderer Sprache als dort und mit ganz anderem Vokabular hier ,, deutſch ge

redet“ . Solcher Art iſt Emil Strauß und müſſen wohl oder übel diejenigen ſein,

die dieſen feurigen und urdeutſchen , aber unabhängigen und der lateiniſchen

Kultur frohen Geiſt lieben und verſtehen . Deshalb hat Emil Strauß auch nichts

zu tun etwa mit Hansjakob, oder Burte, oder Scheffel, oder Emil Gött. Aber

Hebels Werke hat er ( in den Lempelklaſſikern ) herausgegeben und mit einer

unſäglich ſympathiſchen Biographie verſehen ; Hölderlins Gedichten geſchah

ein Gleiches, und EmilStrauß betreute auch den Briefwechſel Jacob Burda

hardts mit Friedrich von Preen ,ein ſchäßbares ,beſonderes Buch.Man kann

immer aus dem, womit Einer ſich abgibt, ſchließen , was ihm wohl verwandt iſt.

Zwar gilt Hebel in der modernen Literatur als altmodiſch , obwohl ihm bes

trächtlich mehr einfällt wie Strindberg oder Pirandello. Zwar ſpricht man z. Zt .

nicht gern von Hölderlins und Jacob Burchardts lateiniſchem Geiſtesleben,

der Gedanke an die italieniſche Renaiſſance iſt z . Zt. geradezu altbacken , weil in

Gotik gemacht “ wird, worüber man von Maſaccio bis Parmegianino ver

gnügt lächelt - doch das hat alles Emil Strauß nicht berührt. Das treffliche-

Hort : ,, deutſch ſein, das heißt, eine Sache um ihrer ſelbſt willen tun ", paßt gut

auf ihn und ſeine Dichtungen .
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Die Veröffentlichungen begannen 1899 mit den drei Novellen : Menſchen

wege. Wir ſind gleich mitten in Emil Strauß' Bildern : die ſüddeutſchen Aus

wanderer nach Braſilien , ihre Geſchichte und Vorgeſchichte, ihre Liebe, Brunſt

und Inbrunſt, wo eine Welt nie untergeht, auch wenn es äußerlich für einen

Augenblick ſo zu ſein ſcheint. Schon hier findet ſich (S. 142) ein Wort, das als

Motto gleichſam voranſtehen kann : „auch ſie durchſchreitet das wüſte Gewühl,

verſunken in ihre reine Melodie und erkennt es nicht und wird nicht wach und

verläßt es am anderen Ende“. Das wird von jemand geſagt, in Erinnerung an

den ,, Heiner “, und dieſer iſt der Held der Lebensgeſchichte vom ,, Freund Hein "

( 1902 ). Vorerſt aber kam das noch nicht. Sondern Strauß verſuchte ſich und

andere mit einem Bühnenwerk, mit einer Tragödie: Don Pedro ( 1900 ). Im:

mer wieder hat er ſich auch ſpäter noch um Bühnenwerke bemüht, immer

wieder vergebens . Strauß meinte, es müſſe ſich erzwingen laſſen, die Farbig

keit der Novelle, wo ſeine eigene Meiſterſchaft liegt, auf der Bühne noch zu

ſteigern . Aber dieſer Don Pedro iſt keine Tragödie. Es liegt gar kein tragiſches,

ſondern allenfalls ein trauriges Motiv vor. Don Pedro mag noch ſo ſchranken

los fordern, es nüßt ihm alles nichts. Es iſt nicht tragiſch, ſondern Ausdruck

einer melancholiſchen und vielleicht heroiſchen Anmaßung, wenn Don Pedro

die bezeichnenden Worte ſpricht (S. 137) : ,, ich will dafür gerichtet werden, daß

ich ſein will, wie ich bin, und daß ich mich freue, mich keiner Not verleugnet zu

haben. Dafür, daß ich für mein eigen halte, was mir verweigert wird, und nie

aufgeben will, was ich für mein eigen halte. Dafür, daß mein Leben in einer

einzigen Flamme brennt, anſtatt ordentlich mit einem Dußend Irrlichter

herumzufackeln . " Allen drei Bühnenwerken von Emil Strauß iſt Erfolg ver

ſagt geblieben . Das andere Bühnenwerk iſt das reichlich ertravagante Drama :

Hochzeit ( 1908 ), in dem um eines völlig unentſchloſſenen Mädchens willen

von einem etwas konfuſen jungen Mann zwei ſehr bedenkliche, alte „ Ehren :

männer“ an die Wand gedrückt werden. Das Dritte iſt das Drama: Vater :

land ( 1923 ) . Die Handlung begibt ſich auf Korſika anno 1559 ; ein Politiker

opfert unerbittlich und ohne Konzeſſion dem ,, Vaterland " Weib und Kind, wo

bei ſich an dieſer durchaus novelliſtiſchen Begebenheit wieder einmal deutlich

zeigt, bis zu welcher Verwilderung aller ſittlichen Grundbegriffe der Fanatis

mus für eine zwar edle, aber abſtrakte Idee führen kann.

Viel eindringlicher als in all dieſen Veröffentlichungen zeigt ſich Emil

Strauß ' Begabung und künſtleriſche Kraft in der Schwabengeſchichte von

Engelwirt (1901), wo einer ins Welſchland auszieht, um bald wieder zurück:

zukommen. Die Geſchichte iſt luſtig erzählt, mit einem feinen, wehmütigen

Unterton dabei . Mit Gottfried Rellers Kunſt hat ſie nichts mehr zu tun , tros

/
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mancher kauſtiſchen Anmerkung. Viel innewohnende Güte zeigt Strauß hier

für den etwas hilfloſen, ſchwachen Mann, der ſich auf die weltüberwindende

Güte ſeiner Frau ſo felſenfeſt verlaſſen kann, daß auch ziemlich gewagte

„ Schwabenſtreiche “ endlich gut ausgehen . „Mancher macht ſeine Streiche früh,

mancher ſpät “ – ſo heißt es da, ein Thema, das Emil Strauß noch öfters wie:

deraufgriff. Aber im Freund Hein (1902 ), dem eine wahre Begebenheit im

Karlsruher Gymnaſium , eine noch wohlbekannte und unvergeſſene, zugrunde

liegt, – im Freund Hein werden gar keine Schwabenſtreiche erzählt, ſondern da

iſt die herrlichſte Beſchreibung von Emil Strauß' landſchaft, dem mittleren

Oberrheintal im Hochſommer. In dieſer Karlsruher Bubengeſchichte iſt ſo viel

Muſik, Südweh und Sonnenſeligkeit, als man ſich nur denken kann. Und da:

bei iſt es die Geſchichte davon , wie das deutſche Bureaukratentum , der ewige

Spießer und der deutſche Profeſſor über einen feinen muſiſchen Menſchen

ihren ebenſo typiſchen , wie leichten, wie ekligen Sieg davontragen. Hernach

aber ſtehen ſie ſamt allen andern , die auch dazu gehören , herum , ſtehen dumm

da und wollen es nicht geweſen ſein, nachdem ſie mit Doktrin, Vorurteil und

lehrplan Gottes Geſchöpf erſt gemartert 'und zulegt glücklich zerſtört haben,

wie das ſo zu gehen pflegt. In deutſchem Schrifttum ift kaum je etwas Ver:

nichtenderes geſchrieben worden gegen die faule Bequemlichkeit und gegen die

ſtumpfſinnige Gefährlichkeit unſerer machthaberiſchen Scheinautoritäten , einer

lei welchen beſonderen Faches. Mit gelaſſener Meiſterhand hat Emil Strauß

,, es “ der Nation wieder einmal gezeigt, wie es zugeht, auf einer Linie unerhör

ter überlegenheit, die ſich in dem hellen, ſilbernen Klang der Namen Horaj:

Petrarca -Hölderlin unvergeßlich und unüberhörbar ausſingt. Den Adel dieſer

ſeiner Geſinnung beſtimmt auch der Roman Kreuzungen ( 1904 ) und die No

vellen Hans und Grete ( 1909 ), wo zum erſtenmal in der Meiſternovelle von

der ,,Schweſter Eufemia “ von Strauß jener ſchwermütige, hiſtoriſche Novellen :

ton gefunden wird, jener Violaklang unvergeßlicher Art, der dann den hiſto

riſchen Roman Der Nackte Mann ( 1912) künſtleriſch und weltanſchaulich be

ſtimmt. Hier iſt Strauß zum Höhepunkt ſeiner Kunſt gekommen. Die ſüße und

traurige Melodie von früherer Zeit, worin ſich in etwas lichteren Klängen die

verſtehende liebe des alternden , einſamen Mannes erleichternd zeigt, ſie wech

ſelt mit der brokatnen Pracht eminenter Darſtellungskunſt. Gerade bei den

ganz einfachen Vorgängen , die aber einem ungemein tiefen Binnenleben

ſchüßend voranſtehen, zeigt ſich dieſe Meiſterſchaft. 1601 erſcheint in Pforzheim,

alte Sage jäh verwirklichend, die kriegsverkündende Geſtalt des nächtlichen,

nadten Mannes, mitten in den ſcheinbar nur theologiſchen Zänkereien zwiſchen

Reformierten und Calviniſten , zwiſchen Landesregierung und Stadtregiment,
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zwiſchen Herrſcher und Freund, zwiſchen Vater und Töchterchen . Eine große

lebensweisheit durchzieht dieſes ernſte Buch, das auch durch die gelegentlichen ,

heiteren Zwiſchenſpiele nicht leichter gemacht wird . Man muß ſchon zu Gott:

fried Kellers beſten hiſtoriſchen Novellen, vielleicht zum ,, Dietegen“, aber nicht

zu der verunglückten , ftilloſen ,,Urſula “, zurüdgehen, um dieſe unerbittliche,

aber weiche und wiſſende Männlichkeit ſo am Werk zu ſehen , wie hier in dieſer

Geſchichte, die ſo Lod - Ernſt iſt.

Später erſchien eine andere wertvolle Gabe : der Spiegel ( 1919). Im

Spiegel ſieht man allerlei träumeriſch vorbeiziehen, Gegenwart und Vergan

genheit, Karlsruhe und das alte öſterreich. Im Spiegel ſieht man es , ſo wie in

Dürers und in Bödlins Melancholie jene träumende Frau in den Spiegel

ſchaut. Und wenn im Nackten Mann viel zu leſen iſt von Föhn und Liebes

ſehnſucht, von Freundſchaft, Wein und Tod : hier iſt es geſpiegelt, flüchtig

und grau , in dieſem eigentümlichen Doppelbuch , das ſo viel Liebe des

Leſers für ſich in Anſpruch nimmt. Denn ohne Liebe faßt keiner des Künſtlers

Herzeleið, er lieſt ſonſt allenfalls doch nur eine Mehrzahl von Begebniſſen und

Poſſen ohne den eigentlichen Zuſammenhang. Der Spiegel iſt ohne Liebe trüb

und zeigt nichts. Aber man muß ihn auch zu halten verſtehen, wenn er ſpiegeln

ſoll. Eine kleine Novelle: der Schleier (1920) faßt in einer ſtillen Erzählung

all die Emil Straußiche Problematik zuſammen, all das Landſchaftliche,

dieſes Mal am Bodenſee, im Hegau und im Wald am herbſtlichen Frühmorgen.

Wer kümmert ſich um Emil Strauß ? Wenige kennen ihn, wenige wiſſen um

ſeine Reinheit, ſeine Liebe zum Südland, ſeine an Adalbert Stifter gemahnende

ſittliche Gewalt. Man kann es wohl ſagen : Heutzutage iſt mancher Dichter un

gekannt, aber ſo allein wie Emil Strauß ſteht keiner . Und das kommt daher,

weil er ein großer Künſtler iſt, der nicht pfuſcht und herumprobiert wie die

gefeierten Modegrößen. Er kämpft ſchwere Kämpfe, den zwiſchen der Reinheit

ſüddeutſch -ſinnlichen , guten Geſchmades mit welſcherWonne ; ferner denjenigen

zwiſchen der Zucht zur edelſten deutſchen Proſa und der Impreſſion von Dialekt

und dramatiſchem Dialog ; ferner denjenigen zwiſchen heiliger Erotik und

ſchwüler, heißer Serualität, zwiſchen Süden und Südweſt, wenn man das ſo

nennen darf. Und mitten im Leben, mitten in dieſem Kriegszug ſteht, wie beim

Tod des Markgrafen vor der Stadt Pforzheim - ſteht der Tod und der Freund,

manchmal in doppelter, manchmal in einer Geſtalt, ein ſchwermütiges und

troſtvolles Symbol. Strauß iſt eigentlich ein ganz antiker Menſch, das Chriſten

tum will ſich nirgends in ſein Werk einfügen ; gerade die theologiſche Vor

geſchichte zum Nackten Mann zeigt das ſehr deutlich : wie ſie miteinander hadern

und ſtreiten ! Aber der badiſche Markgraf zieht ſeinen eigenen Todesweg ges
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nau ſo wie der Karlsruher kleine Heiner ihn zieht, dieſer bei Mathematik und

Muſik. Und gerade da zitiert Emil Strauß nicht Hölderlin, ſondern den fil:

bernen Horaz:

tu ne quaesieris, scire nefas

quem tibi finem di dederint.

Emil Strauß

1. Biographiſches

Um 31. Januar 1866 geboren zu Pforzheim ; Gymnaſiaſt zu Pforzheim , Mannheim ,

Karlsruhe und Köln a. Rh.; Student zu Freiburg (Weismann), Berlin ( Treitſchke,

Herm . Grimm , Dilther), Simmel), Lauſanne ( Secrétan ); Wanderungen : Deutſchland,

Schweiz, Italien , Braſilien ; ſeitdem teils in Baden, teils auf dem Lande.

2. Literatur

Zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels

Werte

Don Pedro . Tragödie. Berlin : S. Fiſcher Der Spiegel. Berlin : S. Fiſcher 1919. (226

1899. ( 174 S. 8 °) — Neue Faſſung. 1914. S. 8°)

(141 S.)
Der Schleier . Novelle. Ebd. 1920. ( 46 S.

Menſchenrege. Erzählungen . Ebo. 1899.
gr. 8 ')

(233 S. 89)

Der Engelwirt. Eine Schwabengeſchic
hte.

Vaterland. Drama. Stuttgart, Deutſche

Ebb. 1901. (200 S. 8°)
Verlags-Anſtalt 1923. ( 186 S. 89)

Freund Hein . Eine Lebensgeſchichte. Ebd.

1902. (334 S. 89) Hebel, Johann Peter : Poetiſche Werke.

Kreuzungen. Roman. Ebb. 1904. (342 S. 8°) Hrsg. von Emil Strauß. Leipzig : Lempel:

Hochzeit. Drama. Ebd. 1908. ( 163 S. 89) Verl. ( 1911 ) . (530 S. 8 ° ) = Lempels)

Hans und Grete. Novellen . Ebb. 1909. klaſſiker.

(248 S. fl. 80)
Der Lindenbaum . Dt. Volkslieder. Ausw.

Der Nackte Mann . Ebb. 1912. (374 S. 8°)
v. H. Heſſe, Mart. Lange u. Emil Strauß.

lorenz lammerdien. 1. Kapitel eines unvoll.
Berlin : S. Fiſcher 1910. ( 267 S. ll. 8°)

enbeten Romans. Dezember 1899. Ebb.

1917. ( 46 S. 4 ) = Veröffentlichungen der Hölderlin , Friedr.: Gedichte (Ausw ., Tert:

Donnerstags -Geſellſchaft in Berlin. 2.
rev . u. Einl. v. Emil Strauß ). Ebb.

Emil Strauß. Liebesgabe f. deutſche Krieges
( 1914) . (XXIX , 198 S. 8 °) = Pantheon

gefangene. (Nicht im Buchhandel.) Bern :
Ausgabe.

Berlag d . Bücherzentrale f. deutſche Kriegs: Burdhardt, Jacob : BriefeBriefe an ſeinen

gefangene 1918. ( 47 S. kl. 8) = Büchereifl ° Freund Friedrich von Preen. 1864—1893.

f. deutſche Kriegsgefangene. Bochen 6. ( Vorm .: Emil Strauß.) Stuttgart : D.Ver :

Enth. Uusz. aus 8. Werken . lags -Anſtalt 1922. (XII, 309 S., Taf. 89)

Über Emil Strauß

Bödel, friß : Emil Strauß. In : Das Doderer, Otto : Emil Strauß. In : Frankf.

Blaubuch . Ig. 3, Nr 38. Ztg. 1922. 30. M.-U.

Doderer, Otto : Emil Strauß. In : Die Heimann, Morit :Emil Strauß 3. 50. Geb.

Rheinlande. Ig. 20 , H. 3. In : Die neue Rundſchau. Ig. 27 , H. 2.

:
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Herre , Otto Ernſt: Emil Strauß. In : Poppenberg , Felir : Beſpr. v. „ Freund

Neues Tagebl. Stuttgart 1916 , Nr 54. Hein“. In : Die Nation . Ig. 14, H. 28.

Kyſer, Hans : Emil Strauß. In : Vori. Reuter, Gabriele : Emil Strauß. In : Zeit

Ztg. 1916, Nr 56. geiſt, Beil. zu Berl. Lageblatt. 3, 1916.

lier, Bernhard : Beſpr. von „Don Pedro “ . Rüttenauer, Benno : Emil Strauß. In :

In : Das lit. Echo. Ig. 2, H. 18, 15. Juni Der ſchwäbiſche Bund. Ig. 1 , H. 8.

1900. Sp. 1305—1306. Schaukal, Richard v.: Emil Strauß. Eine

Mahrholz, Werner : Emil Strauß. In : Porträtſtijge. In : Die Propyläen . Sg. 2,

Die Rheinlande. Ig. 16, H. 5. H. 6.

Mahrholz, Werner : Emil Strauß. In : Schmied , Marim : Emil Strauß und die

Deutſche Allg. Ztg. 1919, Nr 373. badiſche Dichtung. In : Die Schaubühne.

Martens , Kurt: Beſpr. v. „Hans und Ig . 12, H. 7. S. 150-154.

Grete “ . In : Das lit. Echo. Ig . 12, H. 13 . Steiger,Edgar : EmilStrauß. Zud.Dichters

Sp. 966—997. so. Geb. In : Die Propyläen, Beil. z. Münch.

Moeller - Brud, Arthur : Emil Strauß, Ztg. Ig. 13,Nr18v.28.Jan.1916.S.276-278.

ein bt. Erzähler. In : Deutſchland. Ig. 4 , Sternaur, Ludwig : Emil Strauß. In :

H. 5/6 .
Tgl. Rundſchau, Unt.- Beil. 1916, Nr 25.

Nägele, Hans : Emil Strauß. In : Wiener Stoeiil , Otto : Emil Strauß. In : Das lit.

Dtſch . Lagebl. Ig. 1907, Nr 125. Echo. Ig. 8, H. 12, 15. März 1906.

Deftering, W. E.: Emil Strauß. In : Der Sp. 842—846.

Enz- und Pinzgau. Karlsruhe: Braun Stoeſſl , Otto : „ Der Spiegel ". In :

1925. S. 227–229. Frankf. Ztg. 1920 , 905, M.-U.

Deftering, W.E.: Emil Strauß. In : Das Weber, Leopold : Emil Strauß. In : Der

Bodenſeebuch 1925. S. 116–118. Kunſtwart. Ig. 15, H. 19.

Gibt es eine Literaturwiſſenſchaft?

Von Wolfgang von Einſiedel

I.

ie folgenden Betrachtungen ſind größerem Zuſammenhang entnommen -

und darum notwendig fragmentariſch. Sie müſſen, den Maßen des gegebenen

Raumes Rechnung tragend, ſich vorwiegend auf Andeutungen beſchränken und

Theſen bieten ſtatt Beweiſe. Sie verzichten auf den Anſpruch ausgeprägter Ori:

ginalität, begnügen ſich vielmehr mit der Abſicht, durch knappe Zuſammen :

faſſung allzu verſprengter Einzelſtimmen zur Diskuſſion über eine Frage an

zuregen , der man bisher mit großer Beharrlichkeit aus dem Wege gegangen iſt,

deren Klärung mir aber methodiſch von entſcheidender Wichtigkeit zu ſein

ſcheint: die Frage nämlich , ob das, was man mit dem Begriff „,literaturwiſſen

ſchaft “ zu umſchreiben pflegt, wirklich eriſtiere ; ob es überhaupt eriſtieren

könne, d. h . als wiſſenſchaftliche Sonderdiſziplin eriſtieren könne.

Als wiſſenſchaftliche Sonderdiſziplin gelte, ohne allzu doktrinäre Faſſung

dieſes Begriffs, ein deutlich umgrenztes Gegenſtandsgebiet mit
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eigener Geſeßlichkeit, deſſen begriffliche Bearbeitung von einer

je ſpezifiſchen Zieltendenz beſtimmt wird.

Mit dieſer Definition ſcheint diejenige in Einklang zu ſtehen, die Lempicki in

ſeiner Geſchichte der deutſchen Literaturwiſſenſchaft bis zum Ende des

18. Jahrhunderts “ von der Literaturwiſſenſchaft gibt : „ Unter Literaturwiſſen

ſchaft verſtehe ich eine Wiſſenſchaft, welche die wiſſenſchaftliche Erforſchung

literariſcher Denkmäler anſtrebt - ganz abgeſehen von den Mitteln , mit denen

ſie dies Ziel zu verwirklichen ſucht." — Sehen wir einmal von der Unbeſtimmt

heit der Begriffe ,, Erforſchung“ und „,literariſche Denkmäler“ ab (auch Philo

logie, Philoſophie, Theologie beiſpielsweiſe ſtreben die wiſſenſchaftliche Er

forſchung literariſcher Denkmäler an) — gedeckt wird von dieſer Definition

zweifellos jene Art literarwiſſenſchaftlicher Bemühung, die man unter dem

Schlagwort , poſitiviſtiſch" zu begreifen pflegt. Scherer alſo und ſeine Schüler

hatten in der Tat ein Recht, dem, was ſie unter literaturwiſſenſchaft verſtan

den , wiſſenſchaftliches Eigendaſein zuzuerkennen . Nur gründete ihre Wiſſen

ſchaft auf einer Fiktion : daß nämlich das naturwiſſenſchaftliche Kauſalprin :

zip auch im Reiche des Geiſtes entſcheidende Geltung beſiße. Sie ſuchten Werke

der reinen Darſtellung zu „ erklären “ : aus perſonalen , zeitlichen , landſchaft

lichen und nationalen Bedingtheiten . Zwiſchen Einzelwerk und Privatleben

ſeines Schöpfers, zwiſchen Zeit und Werk, Werk und Werk, Schöpfer und

Schöpfer alſo wurden Kauſalzuſammenhänge ſtatuiert ſoweit man ſich

nicht einfach mit Einzelanalyſen begnügte. Gewiß blieb ein unerklärbarer Reſt :

Aber dieſer Reſt mußte ſich ja mit zunehmender Sachkenntnis des literatur

forſchers immer mehr vermindern . So häufte man Berge von Wiſſensfakten.

Literaturwiſſenſchaft war nahezu identiſch mit literaturgeſchichte.

Als nun jene Vorausſeßung, daß eine Summe empiriſcher Daten einen

geiſtigen Kosmos bewirken könne, ſich im Laufe der Denkentwi&lung (deren

Triebkräfte und Richtung außerhalb der Unterſuchung bleiben mögen) als

Fiktion erwies und die Erkenntnis von der überindividuellen Eigengeſeßlich

keit geiſtiger Gebilde fich Bahn brach - da fiel auch die Wiſſenſchaft auseinan :

der, die durch jene Fiktion überhaupt erſt ermöglicht war. Die ungeheure Stoff

maſſe war zunächſt ſinnlos geworden. Von verſchiedenen Punkten her ſuchte

man ihrer nun Herr zu werden. Dabei wurde aber das literariſche Wert aus

dem Mittelpunkt der literariſchen Forſchung gerückt: es wurde zum Mittel für

einen Zweck, der außerhalb des eigentlichen Literaturbereichs in allen mög

lichen Gebieten liegt. Es gibt alſo Literaturſoziologie, -ethnographie, -pſy

chologie, -ethik, -äſthetik, -metaphyſik, -mythologie, es gibt Kultur- und

Geiſtesgeſchichte -- nur eine einheitliche Literaturwiſſenſchaft gibt es nicht:
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weder ein beſtimmt umgrenztes Gegenſtandsgebiet noch eine ſpezifiſche Ziel

tendenz. Jede wiſſenſchaftliche Beſchäftigung mit literariſchen Gegenſtänden

iſt alſo ſcheinbar zum Privatunternehmen geworden.

Dies iſt nicht weiter verwunderlich : die heutige ,,literaturwiſſenſchaft “ er :

mangelt jeder ſyſtematiſchen Selbſtbeſinnung. Man pflegt zwar immer wieder

ihren Zuſammenhang mit der Philoſophie zu betonen – dieſer Zuſammenhang

äußert ſich aber hödyſtens in einer Annäherung der „, literaturgeſchichte“ an die

Geſchichte der Philoſophie und der mehr oder minder willkürlichen Handhabung

eines Apparates vager Begriffe, die jeder ſich für ſeinen Bedarf zurecht:

gemacht hat. (Es wird nicht mehr lange dauern , bis ſich Literarhiſtoriker

untereinander ebenſowenig verſtändigen können wie Erkenntnistheoretiker.)

Man mag die lebensnähe, die Vergeiſtigungskraft, das Formniveau, den

Ideenélan der heutigen literaturforſchung noch ſo ſehr preiſen (alles Eigen

ſchaften, die der poſitiviſtiſchen Literaturwiſſenſchaft im weſentlichen ab

gingen), man mag mit Worringer von einer neuen „ Denkſinnlichkeit“ der

Kunſterkenntnis ſprechen — ſyſtematiſche Denkſchärfe und -klarheit wird

ihr wohl niemand nachrühmen können. Die allerelementarſten Grundbegriffe,

wie : Form, Geſtalt, Erlebnis , Stil, Idee, Motiv , Symbol, ſchillern in unbe:

grenzter Bedeutungsvielfalt. Nicht einmal der Geltungsbereich des Terminus

,, Dichtung " ſcheint begrifflich eindeutig abgeſteckt. (Daß dies überhaupt nur

bis zu einem gewiſſen Grade möglich iſt, ſei ſchon hier zugegeben ; nur eben

ſcheint mir dieſer gewiſſe Grað nicht erreicht.)

Eine Zwiſchenbemerkung : wenn wir hier und im folgenden zu ſchärferer

Kritik uns hinreißen laſſen , ſo geſchieht dies unbeſchadet unſerer Ehrfurcht vor

jeder Leiſtung als ſolcher und der Freude an zahlreichen ſchönen Einzelergeb

niſſen . Das ſei mit allem Nachdruck betont. Nur ſind wir der — vielleicht allzu

anſpruchsvollen — Überzeugung, daß es den Wert einer Leiſtung beeinträch

tigen müſſe, wenn die Fundamente brüchig ſind, auf denen ſie ſich erhebt.

Es iſt nun nicht der Raum, jebe der zahlreichen Einzelrichtungen innerhalb

der heutigen Literaturforſchung auf ihre ſyſtematische Bedeutung zu unter:

ſuchen . Wir begnügen uns vielmehr damit, einigewenige markante Erſchei:

nungen herauszugreifen , die — wenn auch unter ſich verwandt — ſymptoma:

tiſch weſentlich ſcheinen und vor allem , ſoweit ich ſehe, auf die akademiſche Ju

gend heute den ſtärkſten Einfluß ausüben. Die kritiſche Auseinanderſeßung

mit ihnen, die vornehmlich von prinzipiellen, nur ſelten von ſpeziell fachlichen

Geſichtspunkten geleitet wird, ſoll uns näherführen der Klärung der eingangs

geſtellten Frage, ob die begriffliche Beſchäftigung mit Werken der Literatur

eine beſondere ,,literaturwiſſenſchaft " hypoſtaſieren könne. Zur Orientierung
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über Entwictung und gegenwärtige Situation der Literaturforſchung ſei hins

gewieſen auf die ausgezeichnet gegliederte Darſtellung „ literargeſchichte und

Literarwiſſenſchaft “ von Werner Mahrholz, ſowie auf die Aufſaßfolge von

Rudolf Unger in ,,Die Literatur“ : „Moderne Strömungen in der Literatur

wiſſenſchaft “. Wer Vorliebe für Problemmoſaike beſißt, greife zu Walzels

,,Gehalt und Geſtalt“ , der Einleitung zu ſeinem „Handbuch der Literatur:

wiſſenſchaft ". Entſcheidend radikale Erkenntniſſe von freilich noch unüber

ſehener Tragweite finden ſich gelegentlich bei Mahrholz, auf den wir im fol

genden noch des öfteren zurüdkommen werden ; nur daß dieſe Erkenntniſſe

noch nicht kritiſch ausgewertet ſind.

Die faſzinierendſte Perſönlichkeit unter den heutigen Literarhiſtorikern iſt

zweifellos Friedrich Gundolf, als Geſamterſcheinung ungemein problema

tiſch : Hiſtoriker mit univerſalem Blickreis, Ethiker mit begrenzter Blick :

richtung, Äſthetiker mit vitaler Erlebniskraft, Denker mit aphoriſtiſchen In

ſpirationen , Propagandiſt mit dichteriſchem Ausdrucksvermögen, Geſtalter

mit geſättigter Bildungsſubſtanz, literat mit glänzendem Formulierungs

talent; Geiſtespolitiker, Gelehrter, Rhetor, Diktator, Schriftſteller, Pädagog

und Bourgeois in einem. Seine Lat : daß er die Kluft zwiſchen Wiſſenſchaft

und leben, von dem Dichtung ein Teil iſt, zu überbrüden und beide wieder an

Höchſtwerten zu orientieren vermochte. Seine Begrenztheit : daß dieſe Höchſt

werte keinem Weltbild entwuchſen und darum Seßungen bleiben mußten, die

zueinander in Widerſpruch gerieten .

Führer der Gegenparteien in Gundolf ſcheinen mir der Hiſtoriker und der

Ethifer. Wo der Hiſtorifer die Oberhand behält, (in ,,Shakeſpeare und der

deutſche Geiſt“ und im ,, Cäſar) da entſtehen Werke von überragender, ehr

furchtheiſchender Bedeutſamkeit. Wo der Ethiker triumphiert (im „ Goethe",

„ George ", vor allem im ,,Kleiſt“ ) – da ſcheinen die Werke von mindeſtens

problematiſcherem Totalwert.

In dieſen Büchern nämlich werden Phänomene der äſthetiſchen Wirklich

keit an einem ethiſchen und perſonalen Höchſtwert gemeſſen. Das äſthetiſch

ichöpferiſche Vermögen wird im Wertrang einem geſtalthaften Sein unter:

ſtellt, das heißt, es gilt nur dann als wahrhaft ſchöpferiſch, wenn ſich ein ide

elles Sein darin auswirkt. ( Der Begriff „Vermögen“ nicht zu verwechſeln

mit dem des bloßen ,, Könnens “ , dem Insgeſamt von Fähigkeiten und Fertig

teiten .) Dichtungen haben alſo im weſentlichen keinen Eigens, ſondern nur

noch Symbolwert : als Ausdruck des Menſchentums ihres Schöpfers. (Dieſes

Menſchentum muß umfaſſend ſein und gemeinſchaftsbezogen : muß Vorbild,

Tråger oder Erponent einer Geſamtheit ſein .) Damit aber verkennt Gundolf
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ein ontologiſches Grundgeſe : daß nämlich bei ſchöpferiſchen Perſönlichkeiten

das Vermögen keine Teilfunktion des Seins iſt, ſondern ihr weſenhaftes

Sein überhaupt erſt in Objektivationen ( Werk, Tat, leiſtung) in Erſcheinung

zu treten braucht und ſich in ihnen erfüllen, geradezu erſchöpfen kann, und daß

dieſe Objektivationen ſelbſt unmittelbar gemeinſchaftsbezogen ſein können.

Dieſe Verkennung wird beſonders deutlich in der Glorifizierung Georges und

der Ablehnung Kleiſts. (Weniger bei Goethe, da bei dieſem in der Tat Schöpfer

tum und Menſchentum ſich in einmalig idealem Gleichgewicht befanden.) Bei

George und Kleiſt alſo fragt Gundolf nicht zunächſt : Was ſind ſie als Dichter ?

ſondern : Welches Menſchentum repräſentiert ihr Dichtertum ? So heißt

es von George : er habe den ,, lebendigen Willen und die menſchliche Weſenheit,

die zuleßt in Goethe und Napoleon noch einmal Fleiſch geworden , die in Höl:

berlin und Nießſche zulegt als körperloſe Flamme gen Himmel ſchlug und

verglühte “. George verkörpere das „ ewige Menſchentum “, den „leibhaften,

gottgeſtaltigen, welthaltigen Menſchen " ; der ,, Geſamtmenſch " habe in George

allein heute ſeinen Dichter gefunden. Und ganz entſchieden : ,,Nicht durch ſeinen

höheren Grad innerhalb der modernen Welt iſt George wichtig, fondern durch

ein Sein, das ohne ihn verſchollen oder ſagenhaft bliebe . "

Dieſe Anſchauung von der Geſtaltmiſſion des Dichters und das leibhafte

Bild Georges haben Gundolfs Begriff des Schöpfertumsgeformt. Dichteriſche

Schöpferkraft iſt ihm im weſentlichen gleichbedeutend mit ſprachlicher Schöpfer

kraft. În „Stefan George in unſerer Zeit“ heißt es : „ Sprachkraft iſt die

Zeugungskraft der Seele ... Nur wer den Gehalt der Sprache erneuert, ver:

dient den Namen des Dichters oder des Propheten — darin ſind beide verwandt

und weſentlich unterſchieden vom Schriftſteller, auch vom genialſten ...

Sprache ... iſt ein Geſellſchaftsphänomen und iſt ein Naturphänomen . Der

Schriftſteller hat es mit dem erſten , der Dichter mit dem leßten zu tun. “

(Wohin übrigens jene Sonderung einer Kraft aus dem ſchöpferiſchen Kräfte

zuſammenhang und ihre Überwertung führen kann, das beweiſt folgender

Saß im „Kleiſt“ : „ Immermann wäre ein größerer Dramatiker als Kleiſt

und Schiller, wenn ſeine Sprachſchöpferkraft auf gleicher Höhe ſtünde wie

ſein Gedanken- und Geſtaltenreichtum “ – eine höchſt merkwürdige Additions

hypotheſe !) Glüdlicherweiſe wird dieſe Schöpfernorm nicht zum Dogma,

da die bewußt von George gewonnene durch eine unbewußt vom Shakeſpeare

Erlebnis her wirkſame modifiziert wird . Nochmals aber : die oberſte Norm iſt

die Geſtaltă, nicht die Schöpfernorm .

Das iſt nun ſchlimm für Kleiſt. Von dieſem heißt es zwar, er ſei der ,, einzige

ſpezifiſch deutſche Tragiker", außerdem „ einer unſerer mächtigſten Erzähler“

I
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dennoch : er iſt „ nicht der Gründer einer Epoche, nicht der Führer einer

Partei, nicht der Künder eines Gottes, nicht der Meiſter einer neuen Jugend,

nicht der Liebling eines Volkes oder auch nur eines Publikums — er iſt nicht

einmal ein Wegbahner oder legter Vertreter eines untergehenden Heils, er

iſt nicht die Menſchengeſtalt für irgendeine ewigeIdee oder geſchichtliche Macht

er iſt ganz weſentlich er allein , in einem Grad , wie kaum ein zweites

Genie in der Geſchichte ".

(Nebenbei : einer der zahlloſen Widerſprüche in dieſem Buche : zwei Seiten

ſpäter heißt es : Kleiſt ſei „ der geſchichtliche Ausdruck einer Idee, die im

Ad einmal erſcheinen mußte : der einſamen Tragik der volk- und götterloſen

Seele" – ein Saß übrigens, der zu den völlig unverantwortlichen Gundolfs

gehört und hier nicht erſt widerlegt zu werden braucht.)

Oder : ,, Es war in ihm das, was große Werke hervorbringen kann, gleichviel,

ob er ſie als Meiſter oder als Opfer hervorbrachte. Nur müſſen die Bewunderer

ſeines Werkes ihn in nichts als ein menſchliches Vorbild nehmen. Er gehört

zu den Titanen , nichtzu den Heroen ... zu den Wundern, nicht zu den Weihen

zu den Erſchütterungen, nicht zu den Erfüllungen oder Erlöſungen .“

An ſolchen Stellen werden die Grenzen Gundolfs offenbar : der Hiſtoriker

iſt ratlos vor der Einmaligkeit einer Erſcheinung, die in keine geſekhaften

Zuſammenhänge einzugliedern iſt ; und der Ethiker und Heroenverehrer iſt

unwillig über die unvorſchriftsmäßige Menſchlichkeit des „,Nur“ -Schöpfers

Kleiſt. (Wer übrigens iſt ein Heros wenn nicht er?) Vor allem aber befremden

die Maßſtäbe, die hier angelegt, die Forderungen, die hier erhoben werden.*

(Daß dieſe Maßſtäbe im leßten willkürlich und in ſich nicht widerſpruchslos

ſind, beweiſt ein ſehr verräteriſcher Saß im , Kleiſt“ , der ſcheinbar bewußt

einen ſolchen Widerſpruch zu verdeden ſucht: „ Kleiſt iſt Schiller in ſeinem

Verhältnis zur Wirklichkeit, zur Sinnen-, zur Alltagswelt weit verwandter

als Shakeſpeare . " Auch dieſer Sophismus bedarf wohl keiner Widerlegung.)

Gundolf ſelbſt wäre hier gegen Gundolf in die Schranken zu rufen : ,, Runſt

iſt weder die Nachahmung eines Lebens, noch die Einfühlung in ein Leben,

ſondern ſie iſt eine primäre Form des Lebens, die daher ihre Geſeße weder von

Religion , noch Moral, noch Wiſſenſchaft, noch Staat, noch andern primären

oder ſekundären Lebensformen empfängt : keinen andern Sinn hat der Sab

l'art pour l'art“ („ Goethe" ).“

In ſeinem Shakeſpeare- Buch, das unantaſtbar in der Konzeption iſt, blieb

Gundolf ganz innerhalb der äſthetiſchen Sphäre. Er gab ſogar darin die

* Zur Kritik am Kleiſt“ vgl. auch Stefanskys Aufſaß im ,, Euphorion " : „ Macht des

hiſtoriſchen Subjektivismus" , deffen Grundeinſtellung wir freilich nicht ganz teilen.

1 /
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2

einzige ,,Geſchichte " der ſchöpferiſchen Kräfte in einem weſentlichen Zeitraum

unſerer Literatur, und zwar auf die einzig mögliche Weiſe: durch Vergleich

mit einer Schöpfernorm : eben Shakeſpeare. Vielleicht meſſen wir Gundolfs

ſpätere Bücher ſelbſt mit falſchen Maßen, wenn wir ihm Maßſtabloſigkeit

vorwerfen. Denn in der Tat ſtehen ja nicht mehr Dichtung und Dichter als

ſolche im Mittelpunkt der Betrachtung, ſondern der „,Mythos“, die „ Geſtalt“,

die „ Idee" des Dichters. (Auf das biographiſche Grundproblem, das dieſe

Geſtaltſchau in ein neues licht ſtellt, nämlich das Verhältnis von Dichter und

Werk, kommen wir ſpäter nochmals zurück .) Dies iſt eine ganz neue Wiſſen

ſchaft, die ſich herauszubilden beginnt und die etwa als ,,Geſtalt- Wiſſenſchaft “

zu bezeichnen wäre (nicht zu verwechſeln mit der pſychologiſchen Geſtalt:

Theorie). Gundolfs Anteil an dieſer Wiſſenſchaft wäre etwa mit dem Begriff

„Geſtalt - Ethik“ zu umſchreiben . Seine Grundfrage wäre dann : welche

hiſtoriſchen Erſcheinungen kommen einer beſtimmten ethiſchen Geſtalt: Norm

am nächſten ? Dann wird es völlig gleichgültig, welcher geiſtigen Kategorie

dieſe Erſcheinungen angehören. Und wirklich fanden wir vorhin in einem Zitat

in eine Reihe geſtellt als Verkörperungen der Norm „ Geſamtmenſchentum " :

Goethe, Napoleon, Hölderlin, Nießſche, George. In einer ſolchen Reihe wird

die Willkür der Normierung ſichtbar: Georges „ Geſamtmenſchentum “ ift

ein fundamental anderes als das Napoleons und wiederum ein anderes als

das Hölderlins . Und eben dies meinten wir, als wir vorhin ſagten , Gundolfs

Wertungen entwüchſen keinem Weltbild. Die Norm „ Geſamtmenſch “ iſt

keine oberſte Norm, ſondern ſie ſpaltet ſich in leßter Inſtanz, wie Gundolf

ſelbſt wiederholt andeutet, noch einmal in ein Entweder - Oder : den geſega-

haften und den naturhaften Geſamtmenſchen , den Maß- und den Vollmen :

ſchen . Hier bricht ein religiöſer Dualismus auf, der die tiefſten Inſtinkte

zur Entſcheidung herausfordert. Bei Gundolf iſt dieſe Entſcheidung nicht

gefallen .

Wir faſſen zuſammen : Gundolf hat eine Art Geſtaltethik geſchaffen , die

einer feſten normativen Grundlage ermangelt und den Dichtungen in ihrem

Eigenwert nicht immer gerecht wird, indeſſen Wertbilder von höchſter Lebens

unmittelbarkeit und Wirkungskraft geprägt hat, die für manche ſo etwas wie

Religionsſurrogate bedeuten mögen. Ganz offen aber muß in dieſem Zu

ſammenhang einmal ausgeſprochen werden, daß - von einigen wahrhaft

genialen Partien und Einzelaperçus, vor allem im „ Goethe", abgeſehen

der ſubſtantielle Wert von Gundolfs leßten Büchern ihrem Umfang nicht mehr

entſpricht, jedenfalls nicht im entfernteſten mehr an das frühe Shakeſpeare:

Buch heranreicht. Daß ſie immer noch neun Zehntel ähnlicher Werke in

/
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Schatten ſtellen , braucht nicht erſt betont zu werden ; nur meſſen wir eben

Gundolf an Gundolf ſelbſt.) Und noch ein anderes : eine Gefahr zu bergen

ſcheint mir ſeine Diktion , deren Einfluß ſich weit über das wiſſenſchaftliche

Spezialgebiet hinauserſtreckt, und die, an ſich unvergleichlich treffſicher und

geſchmeidig , die deutſche Bildungsſprache ſchon heute nicht unweſentlich be:

reichert, nicht allein ſie mit neuen Schlagworten beſchenkt hat. In dieſer

Diktion nämlich werden einfachſte Sachverhalte mit einem Königsmantel

hoher und höchſter Worte umkleidet. Das bedeutet : die Suggeſtivmacht

einzelner Worte tritt an die Stelle begrifflicher Überzeugungskraft. Und davon

abgeſehen : dies gerade iſt die Schuld Gundolfs George gegenüber, dem er

einen Olymp auftürmte : daß er all jene Worte, die George mit neuem Gehalt

erfüllte, als literariſche Alltagsmünze verſchwenderiſch in Umlauf ſeşte und

ſie dadurch unermeßlich entwertete, ſo ſehr ſie auch dem Formniveau ſeiner

Bücher zugute kamen .

Noch leiſtet die Jugend Gundolf Gefolgſchaft; aber wenn Gundolf nicht

zu Geiſt und Art ſeines frühen Shakeſpeare -Buches zurückfindet, dann kommt

der Tag, da fie, in dem Schwall der großen Worte eine geſpenſtiſche Leere

ſpüreno, ſich von dem Manne wenden wird, der einſt die Erneuerung einer

greiſenhaft gewordenen Wiſſenſchaft verhieß .

Weſentlich von Gundolf beeinflußt (vor allem wohl vom leßten Kapitel

ſeines „Shakeſpeare und der deutſche Geiſt “ ) ſcheint Friß Strichs merk

würdig überſchäktes Buch „Deutſche Klaſſik und Romantik“ . Strich ſucht

einer längſt überholten Oberlehreräſthetik gegenüber, die in der Kunſt nur das

Erhebende und Erbauliche gelten laſſen will, die Gleichwertigkeit polarer

Dichtungsformen zu erweiſen und zugleich — in Anlehnung an Wölfflin - den

Grund zu einer Stiltypologie der Dichtung zu legen. Daß Strichs Buch viele

ungemein wertvolle Beobachtungen und ſubtile Einzelanalyſen gibt, ſei ohne

weiteres zugeſtanden ; ebenſo, daß es manche Dinge in einem neuen Licht

zeigt und formal von beſtridendem - wenn auch etwas monotonem - Reiz

iſt. Aber eben ſeine Form täuſcht über ſeine begriffliche Anfechtbarkeit hinweg,

und dieſe Anfechtbarkeit erſcheint mir derart, daß das Buch als Ganzes wohl

kaum über das Bereich eines höheren Journalismus emporragt. šener Vers

gleich nämlich zwiſchen Klaſſik und Romantik ſcheint mir in dieſer Form zu

weſentlichem Teil eines innerſten Rechtes zu entbehren und nicht viel mehr

als eine heuriſtiſch gelegentlich fruchtbare Konſtruktion. Um dies aber zu

erreiſen , ſcheint eine kurze abſtrakte Einſchaltung unvermeidlich, da Strichs

Buch ſich auf einigen Begriffen aufbaut, die, ſchon von Gundolf nicht ſcharf

geſondert, hier faſt völlig im Nebuloſen verbleiben (ungeachtet einiger Anfäße
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zur Klärung) und dadurch gerade die eigentliche Gegenſtandsproblematik

des Buches verſchleiern : sie des Stiles .

Die gedankliche Verſchwommenheit des Strichſchen Buches rührt her von

dem Umſtand, daß nicht voneinander geſchieden ſind die Begriffe des abſoluten

und des ſchöpferiſchen Geiſtes (der ſchöpferiſche Geiſt iſt ein Teil des abſoluten,

beſißt aber eine eigene Geſeßlichkeit) und demzufolge auch nicht diejenigen

eines geiſtig-metaphyſiſchen Dualismus und einer ſchöpferiſchen Polarität.

Es wird höchſte Zeit, daß dieſe Begriffe einmal logiſch feſt umriſſen und ein

für allemal jeder willkürlichen Verwendung entzogen werden. Hier kann nur

dies geſagt werden : Dualismus ſtellt dar das antinomiſche, Polaa

rität das korrelative Verhältnis zweier Gegenprinzipien. (Dualismus: licht

Finſternis ; Polarität : Mann Weib. ) Vollendung und Unendlichkeit

nun, die Grundkategorien Strichs, ſind in der Sphäre des abſoluten Geiſtes,

als Tendenzen zur Ewigkeit, dualiſtiſcher, in der Sphäre des ſchöpferiſchen

Geiſtes dagegen polarer Natur. Das heißt : als religiöſe Grundtriebe ſchließen

ſie einander aus, als künſtleriſche Triebe bedingen ſie einander. Das Kunſtwerk

alſo, als polares Beziehungszentrum , iſt ſowohl Vollendung wie Unendlich:

feit – nur eben kann der eine Pol ſtärker betont ſein als der andere. Es

handelt ſich hier alſo um eine Akzent- , nicht um eine Weſens frage. (Vgl.

vor allem Niebſches „ Geburt der Tragödie " ! )

Hätte Strich dieſe Grundſachverhalte klar erkannt, hätte er niemals mit:

einander vergleichen können die hiſtoriſche Klaſſik und Romantik als äſthe:

tiſche Phänomene. Der ſchöpferiſche Geiſt will ſtets das Werk und iſt darum

notwendig polar gerichtet; und nur der Stilcharakter des Werkes, alſo ſeine

Polakzentuierung, wird von der jeweils dominierenden Tendenz des abſoluten

Geiſtes beſtimmt. Polar gerichtet war nur die Klaſſik, nicht die Romantik.

Die Romantik war primär Stil, nicht Werk; Lebensgefühl, nicht Kunſtform .

Am ſchlagendſten formuliert dieſen Tatbeſtand wohl Cyſarz in ,, Erfahrung

und Idee " : ,, Die Klaſſik iſt die Kunſt der Kunſtwerke, die Romantik die des

Triebes und der Begeiſterung . “ (Ähnlich bei Gundolf ; Strich ſelbſt: „ Es

iſt, als ob überhaupt den romantiſchen Dichtern der Reim mehr als die Frucht

und die unendlich offene Möglichkeit mehr als die zu leib gewordene Verwirk:

lichung am Herzen lag . “) Klaſſik und Romantik alſo ſind vergleichbar als

Grundtendenzen des „ ewigen Menſchentums" oder des abſoluten Geiſtes

oder wie man nun ſagen mag ; nicht ſind ſie vergleichbar in ihrer hiſtoriſchen

Erſcheinungsform um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts im äſthetiſchen

Bereich : Klaſſik iſt Vollendung und Unendlichkeit (mit der Betonung der

Vollendung), Romantik iſt nur Unendlichkeit; Klaſſik iſt alſo äſthetiſch ge
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nommen ein zweis, Romantit nur ein einpoliges Gebilde. Sie vergleichen

heißt: Zweig mit Baum vergleichen , Duft mit Frucht. Strich ſpürt ſelbſt die

Fragwürdigkeit dieſes Vergleichs und ſcheidet darum die Romantik in dhoni

fiſche und chriſtliche Romantik (der hiſtoriſche Begriff der Romantik deckt ſich

dabei nur etwa mit dem der chriſtlichen ). Ganz nahe kommt Strich der Ers

fenntnis der ſchöpferiſchen Polarität, wenn er von Kleiſts , Pentheſilea " ſagt,

ſie ſei erſt die Tragödie, die den Gegenpol zu Schiller und zu Goethe bilde .

Auch Kleiſts Werk nämlich iſt Vollendung und Unendlichkeit – mit dem

Akzent auf Unendlichkeit. Hier alſo ſcheint allein die Möglichkeit eines Ver

gleichs gegeben – eines individuellen Vergleichs (der ſich natürlich zum

typologiſchen ausweiten ließe). Ein ſolcher Vergleich aber würde das Spiele:

riſche und Vieldeutige der Strichſchen Grundkategorien offenbaren . Jene

Grundkategorien nämlich liegen logiſch nicht auf gleicher Ebene und impli

zieren darum notwendig noch ein zweites Gegenſagpaar, das aber nicht aus

drücklich von ihnen geſondert und häufig genug mit ihnen verwechſelt wird :

die Begriffe der Endlichkeit und der Unvollendetheit. In der Kategorie ,, Voll:

endung " ſind alſo zwei aktuelle Momente enthalten : die Kraft, ein Unend:

liches in Grenzen zu zwingen, und die Fähigkeit, ein ſchon Geſtaltetes zu über:

formen ; und in der der „ Unendlichkeit “ : ein Wille, Grenzen zu überfluten ,

und zugleich ein Unvermögen, Grenzen zu ſeßen . Ein Kunſtwerk iſt als ſolches

immer endlich , ohne jedoch zugleich vollendet (im Formſinne) ſein zu müſſen .

(Das klaſſiſche Kunſtwerk war beides --- was an ſich kein Werturteil bedeutet ;

es war denn alſo unendlich, endlich und vollendet zugleich.)

Dieſe Andeutungen mögen genügen , um die Unvollkommenheit der Strich

Ichen Grundbegriffe und die Anfechtbarkeit ihrer Anwendung im vorliegenden

Spezialfall darzutun. Die Kardinalfrage, ob ſich im Bereich der Dichtung

überhaupt ein geſchloſſener Stilbegriff herauspräparieren laſſe wie in dem der

bildenden Kunſt und inwieweit eine Aufſtellung von Stiltypen der Dichtung

möglich ſei — dieſe Frage kann erſt in einem ſpäteren Teil dieſer Arbeit er:

örtert werden. Zunächſt ſei, zu Beginn des Folgeaufſages , der ideen- und

problemgeſchichtlichen Richtung der zünftigen Literaturforſchung eine kurze

Betrachtung gewidmet, die zum ſyſtematiſchen Teil unſerer Unterſuchung

überleiten ſoll.

1
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Romane und Erzählungen

Rolbenheyer, E. 6 .: Paracelſus. SI 3 : Das dritte Reich des Paracelſus .

Roman. München : Georg Müller 1926. (403 S. 89) 8 M ; Leinen 12.50 M.

ruf ,,Kindheit“ und ,,Geſtirn “ des Paracelſus folgt der Abſchluß im dritten

Reich. Paracelſus bleibt ſich treu. Nachdem er das Reich der irdiſchen und

rein geiſtigen Stoffe durchwandert hat, macht er den Weg in das Reich Gottes .

Auch hier wieder werden wir mit magiſcher Gewalt durch die Lebensſtufen hins

durchgeführt, die den Gottbegriff ſublimieren . Wo Paracelſus ratet, da iſt es

wie ein leuchtender Stern, der vor ihm aufgeht, und ſchon winkt fern davon

ein anderer. Mit fanatiſcher Kraft geht er ſeinen Weg, das Herz wie immer vold

Erhabenheit und Milde, der Verachtung wehrend, die ihn zu verbittern droht.

Aber er verſchenkt, was er hat, weiß und iſt, und wie auferſtanden ſteht er vor

einen Menſchen mit gleicher Milde, Unbekümmertheit und glühender Wiß

begier. Schwärmerei iſt ihm fremd, Wiedertäufer, Sekten und Kirchen behan

delt er mit gleicher Unbefangenheit; was er aus ſeinem Herzen holt, das iſt ein

großer Lobgeſang auf die immanente Einheit der Natur, von der auch der Menſch

nur ein Teil iſt, aber der erhabenſte.

Kolbenheyer hat in dieſem leßten Band mit den größten Schwierigkeiten zu

kämpfen, die wohl einem Autor entgegenſtehen können. Er ſoll erzählen und

zugleich im Gedanken und Gefühl erfüllen . Er muß ſelbſt Handeln, Denken

und Erleben in die große ſymboliſche Einheit zuſammenfaſſen, die uns erſt das

Wort erklärt. Große Stücke aus Abhandlungen und Gottespredigt leſen wir

in jenem kräftigen , mannhaften Mittel-Deutſch , das wir aus den früheren

Bänden kennen. Aber es wird uns darüber nicht eng, vielmehr laſſen wir uns

von dieſem Feuergeiſt entzünden und tragen , deſſen Grabſtein die Inſchrift

trägt : Ecceingenium teutonicum . Hier iſt ein großes Bild deutſcher Geſchichte

aufgeſchlagen. Bernd Iiemann.

Borrmann, Martin : Der Don Juan der halben Dinge. Berlin : Ernſt Ro.

wohlt 1925. (152 S. 8 °) 3.50 M ; geb. 5 M.

er Verfaſſer dieſer drei Erzählungen iſt ein Menſch, der die zeitgenöffiſche

Spiegel ſeines Werkes, gar und ganz von heute. Denn der Lebensdilettant, die

Hellſeherin , der Zwergclown, das ſind Geſtalten, in denen Weſenszüge des

Gegenwartstypus leibhaften Ausdruck finden . Ihre Schickſale wurzeln im Ur:

ſachengeflecht dieſer ſelben Zeit und ſind ein folgerechtes Gemiſch aus Tragik

und Groteske. Borrmann fängt, formt ſie in dem fatalen Bewußtſein deſſen ,

der die unbarmherzige Erkenntnis der Zwitterſtellung gegenwärtiger Geiſtig

keit erfahren hat. Will Scheller.
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Land

Hoechſtetter, Sophie : Der Weg nach Sansſouci. Fräntiſche Novellen aus d.

Tagen Friedrichs d . Großen . Dachau : Einhorn -Verlag 1925. (237 S. 8 °)

2.50 M ; geb. 4. M

ieſer dritte Band fränkiſcher Novellen iſt den beiden voraufgehenden , die

in ihrer Art ſchon faſt klaſſiſch geworden ſind, nahezu ebenbürtig. Die

Kunſt der Hoechſtetter, mit zwei, drei Worten Atmoſphäre zu ſchaffen , iſt nach

wie vor unvergleichlich. Der Hauptreiz der Novellen liegt in den Details

(Horten , Säßen, Szenen) . Die rundeſte und reifſte der fünf Novellen iſt die

mittelſte, nicht in Franken ſpielende, eine Byronnovelle: „Mary ". In der

,, Schenkin " prachtvoll die Geſtalt der Titelheldin , einer Frau von unverwüſt:

licher Vitalität. In den köſtlich zarten ,, Geſchwiſtern “ ſcheint die Allegorie nicht

völlig in Geſtaltung aufgegangen. Eine Bitte an die Verfaſſer von Litera

turgeſchichten : wenn ihr von Sophie Hoechſtetter ſprecht, rubriziert ſie nicht in

das Kapitel ,,Heimatkunſt " ein ! Wolfgang von Einſiedel.

Schuſſen , Wilhelm : Der abgebaute Ofiander. Roman. München : Köſel &

Puſtet 1925. ( 190 S. 8 °) 3.50 M ; Leinen 5.50 M.

andſchaftundMenſchenwerdenEins in dieſem Buch, das inLeidenſchaft
Lund Stille den Atem eines empfindſamen und mitfühlenden Erzählers

ſpüren läßt. Nicht was geſchieht, iſt das Entſcheidende, ſondern wie Schuſſen

das Geſchehnis zu geſtalten vermag. Die Fabel : die Wege des aus ſeinem Amt

entlaſſenen und nun vor der Welt zagenden Oſianders, ſeine Liebe und ihre Er

füllung - das alles wird unter der Hand eines Routiniers kaum Mitgefühl

erweden . Aber Wilhelm Schuſſen belebt es. Er beſeelt es mit der Güte ſeines

Herzens und mit der Kraft ſeiner Darſtellung. So wird ſein Buch zu einem bes

glüdenden Geſchenk. Eglef Köppen .

Walſer, Robert : Dic Roſe. Berlin : Ernſt Rowohlt 1925. ( 176 S. 8 °) 4.50 M ;

Pappe 6.50 M.

in Buch, das man an einem ſchönen , milden Frühlings- oder Sommer:

abend im Freien lieſt, unter einem Baum ins Gras hingeſtreďt, und los

gelöſt von aller Haſt und Unruhe ; ein Buch , das in ſeiner feinen , grazilen

Heiterkeit ſich hinwegſeßt über alles Wichtig und Nichtig, und das über Liebe

und Natur, Eſſen und andere Kleinigkeiten ebenſo amüſant wie tiefſinnig

plaudert. Man wird es, einmal geleſen, gleich noch ein zweitesmal von Anfang

an vornehmen , und es wird einem troß ſeiner Anſpruchsloſigkeit mehr zu dens

ken geben und länger nachhängen als manch dickes, philoſophiſches Werk.

Komplizierte Naturen und Großſtadtmenſchen werden es langweilig nennen ,

tatſächlich aber iſt es von einer ganz entzüđenden und urſprünglich naiven

Herzlichkeit. Grif Schaal.

En
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Niederer, Gertrud : Palmiro. Erzählung . Baſel: Rhein - Verlag 1925. ( 131 S.

kl . 8 °) Halbleinen 3.10 M.

ertrud Niederers Palmiro iſt eine kleine Proſadichtung, ſie beherrſcht die

Kunſt, mit wenigen Strichen ganze Lebensſphären körperhaft werden zu

laſſen. „So wie ein Traum ſcheints zu beginnen und wie ein Schidſal geht es

aus. “ Nicht zufällig erinnert man ſich ſolcher halbvergeſſenen Verſe wie dieſer

aus R. M. Rilkes frühem Gedichtbuch ; Palmiro gehört zu den ſtummen Hela

den der Liebe, deren Größe im leiðen, im ſchweigenden Erleiden eines natur

haft übermächtigen Triebes beſteht. Über ihn hinaus aber reicht die Stimme der

Dichterin in den Schlußworten , in denen eine reife Menſchlichkeit die Diſio

nanzen der Liebe in liebe zu allen Geſchöpfen auflöſt : „ Jeßt weiß ich es, alles

kann ich verſtehen ! Er lebt weiter, nicht nur in dir, ſondern allerorten , wo ein

Kind weint und wo eine Kreatur leidet, und ich werde ihn überall und zu allen

Zeiten wiederfinden . “ H. Federmann.

Roth, Joſef: Der blinde Spiegel. Ein kl. Roman. Berlin : J. H. W. Diek 1925 .

(71 S. 89) Leinen 1.90 M.

in begabter Anfänger, ſcheints. Manche zärtlich ergriffene Einzelheit macht

chen Manier werden ( ebenſo wie das ſubſtantivierte, nachgeſeşte Adjektiv )

liegt recht nahe. Für die Fabel eines Millionenſchidſals iſt dem Autor längſt

nicht genug eingefallen , um gegen die Zahl mit Individuellem anzufönnen .

Friß Rostosky .

Rolb , Annette : Wera Njedin . Erzählungen u. Skizzen . Berlin : Propvläen

Verlag 1925. ( 164 S. kl . 89) Leinen 2.50 M ; Satin 3.20 M.

in ſchedig Buch. Teils angenehm geſtricheltes Feuilleton, teils franzöſelnd

brillierte Studien von allerlei müden Pſychen , die ſelbſt ermüden, weil ſie

nirgends durch eine friſche Briſe des Erzählens belebt werden . Ab und zu wirkt

ein fröhliches Geſchimpfe auf Eiſenbahnunbequemlichkeiten erfreulich. Im

übrigen wird man die Frage : wozu das alles ? nie recht los . Frik Rostosky.

Schäfer, Morib : Die Sphing von ülea. Roman e . Tiefſeeforſchers. Berlin :

Bild u . Buch -Verlag 1925. ( 176 S. 89) Leinen 4 M.

lütenleſe : ,, Seine Schweſter Hilde, eine im 24. Jahre ſtehende, voll

(S. 8) . „ Ihr Bräuti:

gam, ein flotter Kavallerieoffizier, hatte ſich als ſchnöder Mitgiftjäger ent

puppt, der Hilde ſchließlich, als ihm eine Dollarprinzeß ins Garn lief, glatt

ſißen ließ . Der gewiſſenloſe Beau war mit dem Chimmy -Girl ..." (S. 9)

vgl. S. 63 ; 116 uſw. - Ich glaube, für die leſer der Schönen literatur genügt

das ſchon . Frib Rostosky.

BwanteBlondine von echt germaniſchem Top.

20



Die ſchöne literatur Nr. 1 / Januar 1926

" Sper

Neudrucke

Die Edda. Übertragen von Rudolf John Borsleben . 2 Bände. Paſing vor Mün

chen : Verlag Die Heimkehr. 1924. (240, 231 S. 8º.) Je 3.75 M., Pappe 4.60 M.

In 2 Bänden bietet der Verfaſſer das Weſentliche aus der Lieder-Edda ſowie

der Proſa -Edda, mit Hinzunahme beiſpielsweiſe des altdeutſchen Hilde

brandsliedes, das ſeinem Weſen nach in dieſen Kreis hineingehört. Feſſelnd,

ohne Anſtrengung zu erfordern, wird die germaniſche Heldenpoeſie uns nahe

gebracht. Freilich, dieſer leichte Genuß hat auch ſeine negative Seite : die Vor:

ſtellungen, die der gebildete laie im allgemeinen mit dem Klang des Namens

Enda verbindet brauſende, überſchäumende Urkraft, granitne Härte und

Wucht — finden hier nicht unbedingt ihre Beſtätigung. Das anſprechende, un

gezwungene Deutſch des Verfaſſers mildert und glättet die jähen Schroff

heiten ſeiner Vorlage, ſtimmt die ungeſtümen , unausgeglichenen Töne zu ſanf

terem Fluß, einheitlicherem Zuſammenklang, aber zugleich zu einer gewiſſen

Nüchternheit herab, ſchafft aus ſteilen Höhen und abſchüſſigen Tiefen ein ge

fälliges Hochplateau. E. Gottlieb.

Homer. Die Heimkehr des Odyſſeus. Homers Odyſſee in ihrer urſprüngl.

Geſtalt wiederhergeſtellt v . Wilhelm Dörpfeld , überſ. v. Heinrich Rüter. 2 Bde.

München : Buchenau & Reichert 1924. (XV, 335, 16 ; XVI, 345, 32 S. 89)

Leinen 16 M.

as vorliegende Werk enthält die Zuſammenfaſſung eines Teils der End!

Wiſſenſchaft ſchon ſo viele Erſchließungen neuer Wahrheiten verdankt, auch in

Bezug auf die Homerfrage gelangt iſt.

In Beigaben des erſten Bandes werden Fragen über das homeriſche Haus,

die homeriſche Geographie, die Kunſt der homeriſchen Zeit uſw. behandelt. Den

Freund der Literatur wird aber vorwiegend der Kerninhalt des Werkes inter:

eſſieren . Dörpfeld glaubt die Geſamt-Kompoſition der Odyſſee, wie ſie in der

Urzeit war, wiederherſtellen zu können. Nach ſeiner Theorie beſtand das Epos

urſprünglich aus zehn Geſängen , deren jeder die Ereigniſſe eines Tages er:

jählt.

Durch dieſe Gliederung, die ſich auf ſcharfſinnige, kritiſche Überlegungen

ſtüßt, empfängt die Geſtalt der ewigjungen, ehrwürdigen, herrlichen Dichtung

eine kompoſitionelle Einheit, die zwar zuerſt ſeltſam anmutet, aber bei reiferer

kunſtpſychologiſcher Prüfung als möglich erſcheint und äſthetiſche Pro

bleme erſchließt, die weit über die Gebiete der bloßen Philologie und der Ho:

merforſchung hinausweiſen. J. K. v. Hoeßlin.
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Erinnerungen

Die Lebenserinnerungen der Battin Doſtojewſkis . Aus d . ruſ . Manuſkript

überſ. v . Dmitri Umanskij. Hrsg . v . René Fülöp - Miller u . Friedrich Eckſtein .

München : Piper & Co. 1925. (XXVI, 535 S., 8 Taf. u . 1 Fakſ. fl . 89) 5 M ;

Halbleinen 6 M ; Leinen 7 M.

er Verlag Piper hat die Doſtojewſkiausgabe geſchaffen und ſchließt ihr

und ſeiner Witwe. Entwürfe, Pläne, Notiz- und Tagebücher werden in dieſer

2. Abteilung folgen. Die Lebenserinnerungen von Doſtojewſkis Witwe ſind

ein wertvolles Dokument, biographiſch von größtem Intereſſe, menſchlich von

bedeutendem Wert; denn da Anna Grigorjewna einfach, ſchlicht und ſachlich

zu erzählen weis und alles nebenſächliche, familiäre wegläßt, da ſie ferner

über ein großes pſychologiſches Feingefühl verfügt, ſo iſt dieſer Band ihrer Er:

innerungen eine wahre Fundgrube. Heldenhaft iſt der Kampf gegen des Gatten

Krankheits-, Finanz- und Seelennöte, groß iſt die von ihr geleiſtete Hilfe jeder

Art, ohne die ſchwerlich Doſtojewſkis Werk zur Reife und Ausführung ge

kommen wäre. Wie ſich die junge Frau, die vorher ihres Gatten Stenogra

phiſtin geweſen war, aus ſich heraus die Kampfmittel gegen die böſe Umwelt

und die Finanzſorgen ſchafft und wie ſie dieſe in 14 jähriger Ehe anwendet, das

iſt ein außerordentliches Schicſal, faſt ſo außerordentlich wie die Beſcheiden :

heit, mit der es erzählt iſt. Der Verlag Piper tut etwas wichtiges mit dieſer Ver:

öffentlichung : denn dieſe iſt geeignet,die Doſtojewſkibegeiſterung der Deutſchen

zu vertiefen, indem die Dokumente des Alltags und die ſeeliſchen Mächte,

welche jenen Alltag zum Arbeits- und Feiertag erheben, auf das bedeutſamſte

unſer Wiſſen über den großen Dichter erweitern und ſeine Ethik noch höher

heben. von Grolman.

Dauthendey, Mar : letzte Reiſe. Aus Tagebüchern , Briefen und Aufzeic ):

nungen . München : Albert Langen 1925. (584 S. 89) 7 M ; Leinen 10 M.

von der Reiſe, die Mar Dauthender im Frühjahr 1914 nach Niederländiſch

Indien und von da nach dem ihm verhängnisvollen Neu-Guinea unter :

nahm, iſt er nicht zurückgekehrt. Der Ausbruch des Krieges überraſchte ihn und

machte ihn zu einer Art Kriegsgefangenem , der im Meere des lichts und ewigen

Frühlings, in einer landſchaft von berauſchender Fülle, in wohlgepflegten

Hotels an einer Auszehrung des Herzens, an der Sehnſucht nach ſeiner Frau

und der Deutſchen Heimat mit fünfzig Jahren dahingeſiecht iſt, ein Opfer der

Radyſucht des mächtigen, aber nicht „ großen “ Englands, das den politiſch

harmloſen lyriſchen deutſchen Dichter nicht heimziehen laſſen wollte, weil ein

anderer Deutſcher Dichter den heute in Deutſchland ſcheinbar verklungenen )
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„Haßgeſang gegen England " gedichtet habe. So mußte Dauthendey erſt auf

Sumatra, dann auf Java bleiben, aus den Wochen wurden Monate, aus den

Monaten Jahre. Das Licht ward ihm ,, zur Dornenkrone" , die Begnadung der

fandſchaft ein Martyrium . Es iſt ein Buch , erſchütternd in ſeiner Wahrheit,

in der masken- und abſichtsloſen Reinheit der Wiedergabe ſeines inneren täg

lichen Erlebens dieſer paradieſiſchen Umgebung, die ihm, dem „Dichter von

über tauſend liebesliedern auf eine, ſeine Frau “ das Herzweh der Trennung

immer verzehrender empfinden läßt. Der Eindruck dieſer Aufzeichnungen,

Briefe und Auszüge aus faſt 30 Bänden der durch 4 Jahre geführten Lage

bücher iſt der eines menſchlichen Dokumentes von einer Eindringlichkeit, der

man ſich nicht entziehen kann. Mit tiefer Ergriffenheit legt man das Buch aus

der Hand, in dem Gefühl, als ſei man ſelber veredelt, weil man den Spiegel

eines reinen Herzens las. Georg Hallmann.

Caſanova, Giacomo : Erinnerungen. Überſ. u . hrsg. v . Franz Heſſel u . Ignaz

Jezower . Taſchenausg. 3.–10 . Bd. Berlin : Ernſt Rowohlt 1925. (520, 544,

502, 574,516, 430, 568, 520 S. kl.89) Je Lein . 6 M ; Halbled . 8.50 ; Led . 11 M.

ruf die ſchöne Caſanova-Ausgabe des Verlages Rowohlt iſt hier ſchon 1925

Lim Aprilheft nachdrüclich hingewieſen worden. Sie iſt raſch bis zum Ab

ſchluß fortgeſchritten. Die zehn reizenden Bändchen ſind auch äußerlich eine

Muſterleiſtung deutſcher Buchkunſt. Will Vesper.

Rutula , Richard : Erinnerungen eines Bibliothetars. Weimer : Straubing

& Müller 1925. (VIII , 246 S. gr. 89) 4.50 M ; Leinen 6 M.

arum lieſt man Erinnerungen ? Doch wohl, weil entweder der Mann, der

Ain

, ,
von denen ſie handeln, in der Lebendigkeit der perſönlichen Schilderung inter

effieren . Dieſer Autor iſt völlig belanglos, ſein Sein iſt ohne jedes Intereſſe.

Und der Sachgehalt ? Zugegeben ein biſſel Bereicherung unſeres Wiſſens um

Hugo Wolf, zugegeben auch ein biſſel (aber nur ein biſſel ! ) Humor, zu neunzig

Prozent und mehr iſt dieſes Buch ſo ſtrohern wie ſelten eins, iſt ſo peinlich in

ſeinen Laktloſigkeiten, ſo unangenehm in ſeinem ſubalternen Klatſch, daß man

es förmlich befreit aus den Händen legt.
Wilhelm Heiſe.

Faber von Bodelmann, Elſa : Fern dem Alltag. Aus dem Wanderbuch einer

Märchenfrau. Leipzig : Erich Matthes 1925. ( 131 S. 169) Halbleinen 1.20 ; Edel

pappe 2 M ; Halbleder 3.50 M.

lon der Märchenfrau und wie ſie ihre Märchen zu den Kindern bringt, den

großen und den kleinen , will das Büchlein erzählen und iſt dabei ſelbſt

ein einziges Märchen geworden, das ſich einſchmeichelt in die Herzen und darin

weiterklingt zu ſtiller Freude. 8. D. Maetfe.

Ver
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Literaturwiſſenſchaft

Soergel, Albert : Dichtung und Dichter der Zeit. Neue Folge : Im Banne

des Expreſſionismus. Leipzig : R. Voigtländer 1925. (XI, 896 S. mit 342 Abb.

gr. 89) Leinen 24 M; Halbleder 32 M.

chon als vor vierzehn Jahren der erſte Band dieſes Werkes erſchien , legte

ich Zeugnis ab von ſeinem tiefgründigen Werte. Bis zu welcher Höhe aber

iſt nunmehr Soergel aufgeſtiegen ! Der zweite Band – dieſe vorbildhafte lite

rargeſchichtliche Tat – wurde mir außerordentliches Erlebnis .

Kaum ein anderer Zeitgenoſſe kennt die jüngſte literatur wie Albert Soergel,

der in all ihre Erſcheinungen untertauchte, ſelbſt in die Lanzwolken der Eintags:

zeitſchriften und Halbtagsautoren. Zwar ſcheint er ſelbſt ſein ſchier ſchwindel

erregendes Einzelwiſſen nicht ſonderlich hoch anzuſchlagen. Weitverzweigteſte

Forſchungsergebniſſe dünken ihn nichts denn Bauſteine oder gar nur Mörtel,

Bindeſtoff, Verpuß an dem Gebäude, dem ſein Eifer gilt : der Biologie unſerer

heutigen Dichtung.

Ein weihevolles Amt iſt ihm ſein Dienſt um Dichtung und Dichter. Liebe

leitet ihn . ,,Hinein in die Seele der Zeit und der jungen Menſchen !“, ſo lautet

ſeine Loſung. Mit Andacht und Ehrfurcht geht er ans Werk. Nie erlahmt ihm

die Kraft, gilt es einen Schlüſſel aufzuſpüren zum Verſtändnis von Perſön

lichkeit und Werk. Wie er ſchürft, wie er mit ſich ringt, wie er unabläſſig an ſich

arbeitet, um ſeine Organe zu verfeinern, dafür ſpreche etwa das Kapitel Mom

bert, der Vergleich der Auffaſſung aus dem Jahre 1911 mit der heutigen . Der

Unermüdliche gibt ſich mit einer einmal gefundenen Löſung nicht zufrieden .

Immer prüft er ſich aufs neue. Und lehnt er etwas ab, ſo lauſcht er wieder und

wieder, ob nicht doch ein Hauch echte Schöpferkraft verriete. Bringt ſein Fiſch

zug Perlen ans Land, ſo jubelt Dank.

Soergels Weg führt ab von dem der Fachgenoſſen : Nachgeſtalten will er die

Erſcheinung; von innen heraus; nach den Geſeßen ihres eigenſten organiſchen

Wachstums. Wenn es nur angeht, kommt der Dichter ſelbſt zum Wort. So

wird ihm Gerechtigkeit. So erſpart Soergel ſich manchmal das Gericht.

Meiſterhaft verſteht er es, Strömungen, Gruppen , Perſönlichkeiten , Werke

geiſtvoll in einer leßten Formel zu erſchöpfen. Auf kürzeſten Raum drängt er

zuſammen, woraus andre Buch über Buch abzögen. Solche Quinteſſenzierung

höchſten Grades kann nicht übertroffen werden.

liebe macht indes Soergel nicht blind . Kritiſche Überlegenheit bleibt ſtets

wach. Er gewahrt nicht nur einen Aſpekt. Gerade die Vielſeitigkeit aufzudecken ,

reizt ihn ; die unendliche Variabilität der Erſcheinungen , Bewegungen , Eins

flüſſe und ihr Ineinanderſpielen .
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Gine feltene Blidſchärfe offenbart Schwächen. Aber nicht mordet Analyſe.

Das auseinanderſtebende literariſche Leben geſtaltet Syntheſe zum Mikrokos

mos. Naturnotwendig gliedert ſich der Stoff. In Überſchriften ballt ſich oft

Charakteriſtik. So wenig Soergel den Erſcheinungen Gewalt antut einer

Theorie zu lieb oder vorgefaßten Meinung, ſo wenig übt er ſein Amt mit

Richtergebärden. Zwar ſtehen bisweilen nach knappen Worten drapierte Gößen

jämmerlich na & t. Andere erfahren eine Deutung, die ihnen ſchier metaphyſiſche

Rolle zuteilt. Aber wohlwollende Ratſchläge liegen Soergel näher als vernich

tende Urteile . Eher möchte er Medium ſein denn Magiſter.

Medium ; ja, das kennzeichnet vielleicht am treffendſten Soergels Einſtellung.

Die Kräfte ſeiner Intuition und Kunſt, ſich einzufühlen, will er nußen, um

zum Leben zu erweđen , was dem Schöpfer ſelbſt noch ſich als ſpröde Materie

widerſeßt. Und hier quillt der tiefſte Wert des Soergelſchen Schaffens : was

leßten Endes große Kunſt, echte Dichtung bedeutet, wie ſich die Zuſammen

hänge darſtellen zwiſchen Dichter und Menſch, Kunſt und Leben, das bietet be

wundernswerte Forſchung und blutendes Erleben als köſtlichſte Frucht.

Selten hinterläßt wohl ein literargeſchichtliches Werk ein ſo zwingendes ,

plaſtiſches Bild ; ſelten ſolch Verlangen , ſich mit jeder einzelnen Erſcheinung

perſönlich aufs eingehendſte auseinanderzuſeßen .

Nie wurde mir ſo einleuchtend klar, was leßten Endes der Erpreſſionismus

umſchreibt, wie weit er zurückgeht, auf welchen geiſtigen Grundlagen er baute,

wie Dichtertum und Aktivismus, Revolutionierung der Geiſter und politiſcher

Umſturz aus derſelben Quelle geſpeiſt wurden, lauter ſprudelnd am Urſprung,

dann aber mehr und mehr getrübt.

Eine Welt neuer Erkenntnis tut ſich auf, dem mehr zuſtändlich Gebundenen,

wie dem um Fragen der Menſchheit Ringenden, überläßt er ſich dieſer Führer

hand.

An einem mächtigen Werk baut Soergel ; einem Werk, das weit über lite

rariſche Kreiſe hinaus Bedeutung beſigt. Ungeduld ſchaut aus nach den weiteren

Bänden , überzeugt, auch aus ihnen Schaß über Schaß zu bergen.

Richard Serau.

Korff, Herrmann Auguſt: Die Lebensidee Goethes. Leipzig : 3. J. Weber 1925 .

(IX , 170 S. gr. 8 °) 4.50 M ; Leinen 6.50 M.

ie fünf Vorträge geben in erfreulichem Anſchluß an Simmels Goethe,

aber ohne im weſentlichen Neues zu ſagen, ein für das weitere leſepubli

kum beſtimmtes und ſehr feines, ſympathiſches Bild von dem, was die Goethes

Forſchung der leßten Jahrzehnte an zu verallgemeinernden Lebenswerten aus

Goethes Werken, bereits mit einer gewiſſen Eintönigkeit ſich wiederholend, den

D
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Deutſchen zu dozieren für gut gefunden hat. Von ,,Goethe-Vergößung ", wie

Spitteler das einmal ſo treffend bezeichnet hat, halten ſich dieſe Vorträge frei.

Troßdem wird in ihnen die Bedeutung Goethes ſtark überſchäßt, wobei eine

Bemerkung nicht unterdrückt ſei: es iſterſtaunlich und recht eigentlich beklagens:

wert, daß bedeutende und produktive Kräfte der deutſchen Literaturgeſchichts

ſchreibung ſich unermüdlich damit beſchäftigen, oft Geſagtes und immer wieder

Goethe zu „variieren“, indeſſen ſoviel anderes, das nicht weniger wichtig iſt,

Jahrzehnt um Jahrzehnt auf wiſſenſchaftliche Durcharbeitung und Darſtellung

der ihm einwohnenden Lebenswerte vergeblich wartet. Im Weiterſchreiten

Glück und Qual zu empfinden, das gilt ganz beſonders für das mit Goethe

überſättigte deutſche Geiſtesleben. von Grolman .

Pittop, Philipp : Heidelberg und die deutſche Dichtung. Mit 8 Taf. u. 1 farb .

Bild . Leipzig : H. Haejjel 1925. (XII , 233 S.49) 11 M ; Leinen 13 M.

as vom Verlag aufs trefflichſte ausgeſtattete Werk iſt eine wertvolle An

,
Querſchnitte durch die Entwicklung der deutſchen Kunſt zu legen , wäre wahr:

ſcheinlich entwicklungsgeſchichtlich produktiver als der meiſtens nur gepflegte

Rammweg über die Gipfel großer Namen . W.s Unternehmen verſucht ſich nun

nicht gerade am beſten Gegenſtand. Heidelberg iſt zwar oft Stoff und An

regung geweſen, nie aber geiſtiger Mittelpunkt, wie es Leipzig im 18. Jahr:

hundert, Berlin in den 80er und 90er Jahren waren . Der Verfaſſer gibt as

auch in ſeinem Vorwort (S. VI ) zu . Er berichtet darum auch nur von den

Schickſalen der Stadt, von kommenden und gehenden Dichtergeſchlechtern und

läßt ſie berichten, dies alles mit wiſſenſchaftlichen Belegen und doch durchaus

unterhaltſam . Schade, daß es mit Scheffel ſchon ſchließt. Frik Rostos kn.

Scheuer, Oskar Fr.: Theodor Körner als Student. Bonn : Albert Ahn 1924 .

( 142 S. gr. 8 °) 4 M ; geb. 5 M.

cheuer beſchreibt mit Vorliebe das Studentenleben berühmter Männer.

Heine, Nießſche, Richard Wagner ſind bereits von ihm behandelt. Jest

ſtellt er Theodor Körner dar, vielleicht den Inbegriff eines begeiſterten Verbin

dungsſtudenten zu einer Zeit, als Vaterlandsidee und Studententum inein

andergeſchlungen waren. Das Ergebnis iſt erſtaunlich groß. Man blidt durch

ein anderes als das gewohnte Loch in eine bedeutſame Zeit hinein. Die ſtuden

tiſchen Verhältniſſe der Bergakademie Freiberg, die ja mit der Geſchichte der

jungen Romantik eng verknüpft iſt, der Univerſitäten Leipzig, Berlin, Wien

werden uns bekannt. Wir halten die Hand am Puls der Zeit. Man wird die

kleine Schrift, die ſehr ſauber gearbeitet iſt und hier und da neues Material

bringt, mit Genuß und Gewinn leſen . Walther Harich .

S , ,
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Geſchichte und Kulturgeſchichte

Egelhaaf, Gottlob : Geſchichte der neueſten Zeit vom Frankfurter Frieden bis

zur Gegenwart. 2 Bde . Stuttgart : Karl Krabbe 1924. (X, 511 ; V , 660 S. 89)

20 M ; Halbleinen 25 M ; Halbleder 30 M.

ie neue, neunte Auflage des bekannten Handbuches, das die politiſche

D ,
Bedeutung nach wie vor in der Fortführung bis faſt an die Tagesereigniſſe

heran und in der leidenſchaftsloſen , beſonnenen Haltung der Darſtellung. Be

kanntlich vergißt man nichts ſo leicht wie kurz zurückliegende Ereigniſſe, zumat

in der Politik, und die politiſchen Parteien machen ja von dieſer pſychologiſchen

Tatſache in der Tagespreſſe einen ausſchweifenden Gebrauch. Die voreiligen

Verſuche der Tagespolitiker, aus der Flut der Ereigniſſe das ihnen wichtig Er

ſcheinende auszuſondern und dem Bewußtſein der Zeitgenoſſen feſt einzu:

prägen, hat meiſt den Erfolg, daß dieſer Zweck nicht nur nicht erreicht wird,

ſondern daß das ungeſtaltete Chaos der Ereigniſſe insgeſamt unter die Schwelle

des Bewußtſeins hinunterſinkt. Was übrig bleibt, iſt Strandgut zuſammen

hangloſer Tatſachen, die dann im Kopf des einzelnen und im geſprächsweiſen

Austauſch die Elemente der bunteſten legendenbildung ausmachen . Wer ſich

deſſen als kritiſcher Zeitgenoſſe bewußt iſt, wird immer gern ſich ſelbſt kon

trollierend zu einem Handbuch wie dem von Egelhaaf greifen, das ihn ſo gut

wie nie auf wichtige Fragen ohne Antwort läßt. Gefährlich bleibt gewiß, durdy

eine durchlaufende Darſtellung zweier Epochen, von denen die eine bereits ab

geſchloſſen der Geſchichte angehört (bis 1914 ), die andere noch blutvolle Gegen:

wart iſt ( Krieg und Nachkrieg ), den Eindruck zu erwecken, als ließe ſich über

haupt für die leßte Epoche ſchon etwas wie kritiſche Geſchichte geben. Das iſt

natürlich nicht der Fall. Aber eben, weil Egelhaaf eine hiſtoriſch -kritiſch durch

gebildete und gleichzeitig beſonnene Natur iſt, tritt ſein ſubjektives politiſches

Urteil, das er glücklicherweiſe klar und einfach ausſpricht, nicht aufdringlich

und dogmatiſch in den Vordergrund. So wird jeder Leſer und Benußer, der

dem Urteil Egelhaafs nicht zuſtimmt (bei mir iſt es an ſehr zahlreichen Stellen

der Fall), zur Prüfung der eigenen Meinung angeregt und zugleich das Buch

davor bewahrt, zu einer dürren Rompilation herabzuſinken. Allerdings ſoll

nicht verſchwiegen werden, daß die „, Beſonnenheit “ des Verfaſſers im Urteil

über die weltgeſchichtlichen Momente und Perſönlichkeiten häufig den Eindruck

der Kleinbürgerlichkeit hinterläßt . Gerade der Perſon und dem Werke Bis

marcs gegenüber, den Egelhaaf leidenſchaftlich verehrt und kritiſch zu er

faſſen glaubt, fehlt es in dem Buche doch gar zu ſehr an weltgeſchichtlicher

Atemtiefe. Peter Rafíow .
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Burkhardt, Jacob : Die Kultur der Renaiſſance in Italien . Ein Verſuch .

Durchgeſehen v . Walter Goek. Leipzig : Alfred Kröner 1925. (538 S. 89) Leinen

9 M ; Leder 16 M.

ine ſchöne handliche Taſchenausgabe des klaſſiſchen Werkes, das er

E ,

D

befreit von allen ſpäteren Zuſäßen anderer.
Will Vesper.

Lafíades lebte Sage. Nach den Originalbriefen und Dokumenten des Nachlaſſes

herausgegeben von Ina Britſchgi - Schimmer. Berlin : Axel Juncker 1925 .

(312 S. mit Fafſ., 2 Taf. 89) 4.50 M ; Leinen 7 M.

as Buch hat ſeinen beſonderen Wert durch die erſtmalige Veröffentlichung

der ungekürzten Originalbriefe laffalles und der damals mit ihm in

Verbindung ſtehenden Perſonen, der Berichte und Zeugniſſe über ſein Verhält:

nis zu Helene von Dönniges, das Duell und ſeine leßten Tage, ſowie durch den

Abdruck bisher noch gänzlich unveröffentlichten Materials . Es hält ſich alſo

frei von den Fehlern der 1868 erſchienenen B. Beckerſchen ,, Enthüllungen", die

Ina Britſchgi-Schimmer in ihrer Einleitung kritiſch beleuchtet und bietet ſomit

eine weſentliche Bereicherung unſerer Kenntnis von all dieſen Dingen und

Menſchen , ganz beſonders auch von faſſalle ſelbſt und ſeinem Gemütszuſtand

in jener Zeit. In einem Anhang übt die Herausgeberin auf Grund dieſer Zeug

niſſe ſcharfe Polemik gegen die Darſtellungen Helenes in ihren Memoiren

und gegen deren ganzes Verhalten zu laſſalle vor und nach ſeinem Lode.

Mar Mendheim .

Ferdinand Laſſalle. Der Menſch u . Politiker in Selbſtzeugniſſen . Mit einem

Bild Laſſalles. Herausgegeben und eingeleitet von Konrad Haeniſch . (Kröners

Taſchenausgabe. 43.) Leipzig : Alfred Kröner 1925. (215 S. kl. 8 °) Halbleinen

2 M.

as Büchlein bringt eine ausgezeichnete, liebevolle, dabei doch kritiſche und
,

den Parteiſtandpunkt Haeniſche nicht verleugnende, knapp gehaltene Eins

führung in das Leben und Denken, die philoſophiſche und politiſche Entwick

lung laſſalles , mit beſonderer Wertung des ehrlichen , charaktervollen , kampfes

mutigen Menſchen . Die ausgewählten Selbſtzeugniſſe ( Briefe, Reden uſw.)

laſſen ſein ideales Streben , ſeine Einſicht in die Schäden ſeiner Zeit, ſeine Ents

ſchloſſenheit, ſie beſſern zu helfen, ſeine ſtarke Kämpfernatur, die er ſchon als

Jüngling offenbart, ſeine kritiſche Beleuchtung der Judenfrage, ſeine Anſichten

über Liebe und Ehe, aber auch ſein Jrren in der Auffaſſung von Welt und

Menſchen im großen und einzelnen und ſein von ſtarkem Selbſtbewußtſein und

Eitelkeit nicht freies Weſen klar erkennen. Erwünſcht geweſen wären noch einige

erläuternde Anmerkungen über die in den Selbſtzeugniſſen vorkommenden

Perſonen und die Adreſſaten der Briefe. Mar Mendbeim .
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Muſikgeſchichte

Ley, Stephan : Beethovens Leben in authentiſchen Bildern und Terten . Berlin :

Br. Caſſirer 1925. (XV S., 150 Doppelſeiten . 4 °) Leinen 18 M.

rus geſchickt gewähltem Bildermaterial und gegenübergeſtellten tertlichen

"
Art populärer Biographie, gewiſſermaßen kinematographiſcher Prägung, ent

ſtanden. Das Weſentliche und Wertvolle dabei iſt, daß Bilder zeitgenöſſiſcher

Herkunft Aufnahme fanden, alles Spätere alſo ausgeſchloſſen blieb. Von des

Meiſters früheſter Jugend bis zu ſeinem Lode folgen wir den Spuren ſeines

Lebens und Schaffeno : da ſind die Orte, in denen er dauernd oder vorüber

gehend gelebt, ſeine vielen Wohnungen, Bildniſſe von ihm ſelbſt, ſeiner Freunde

der Frauen, die ihm naheſtanden , Gegenſtände des täglichen Bedarfs, Titel

blätter der Erſtausgaben , Manuſkript- und Briefwiedergaben . So erſteht

immerhin im Rahmen der Zeit ein Bild Beethovens nach der rein menſchlichen

Seite hin, das vor allem auch durch die mit beſonderer Sorgfalt ausgewählten

Terte den großen Reiz der Unmittelbarkeit erhält. Von dem bildlichen Material

iſt freilich das meiſte ſchon durch Bekkers Biographie ( 1. Aufl. 1911 ) bekannt

geworden. Über die Auswahl im einzelnen läßt ſich ſtreiten : ſo fehlen z . B.

die beiden guten Beethoven - Bildniſſe von Klöber ( 1817) und Dietrich ( 1821 ),

die entſchieden wichtiger geweſen wären als ſo manches Sängerporträt, ferner

das Bild des toten Beethoven von Danhauſer und das nach der Natur model:

lierte Medaillon von Böhm ; vor allem aber vermißt man ein Inhaltsverzeichnis,

das für eine ſolche Veröffentlichung wirklich unerläßlich iſt. Oskar lang.

Roellt, Hans : Mittag. Lautenlieder . Zürich : Orell Füßli 1925. (52 S. 89)

Pappe 4.80 M.

er zweiten liederſammlung des Schweizer Lautenſängers Roelli — eine

erſte unter dem Titel ,Am Morgen " ging voraus hat der Verlag be:

ſonders durch reichen Holzſchnittſchmuck eine wirklich anſprechende Aus

ſtattung zuteil werden laſſen . Umſo mehr bedauert man, daß der Sänger viel

zu ſehr am Herkömmlichen haften bleibt und ſeine volksliedartigen Weiſen in

Dichtung und Melodie ſich kaum je über eine ſehr konventionelle Wandervogel

Lyrik erheben. Oskar lang.

Karl Maria von Weber. Seine Perſönlichkeit in ſ . Briefen u . Tagebüchern u .

in Aufzeichn. 1. Zeitgenoſſen . Hrsg . v . Otto Hellinghaus. (Bibliothek wertvoller

Denkwürdigkeiten . 7.) Freiburg i . Br.: Herder & Co. 1924. (XXV, 204 S. kl . 8 °)

urch die aus Quellenwerken übernommene Auswahl von Dokumenten

ganz verdienſtlich ; was der Herausgeber an eigenem verbindendem Tert

beigeſteuert hat, iſt aber recht dilettantiſch). Eugen Schmit.

De

I
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I

1

FairSi

3

Almanache, Kalender, Jahrbücher

Almanach 1926. Berlin : S. Fiſder 1926. (227, 76 S., 4 Abb. 8°) Pappe 2 M.

Amalthea -Almanach 1926. Mit 8 Abb . Wien : Amalthea - Verlag 1925. ( 160

89) -.75 M.

Snſel-Almanach 1926. Leipzig : Inſel- Verlag 1926. (89) 1 M.

Der Morgen. Ein Almanach d . Verlages Carl Reißner in Dresden 1926. Mit

100 Abb. u . Fakſimiles . ( 160, 29 S. gr. 89) Pappe 1.80 M.

Oreu Füßli Almanach 1926. Zürich : Orell Füſli 1926. (7 , XI, 9–148 , 16 Taf. 8 °)

ünf Verleger-Almanache, die jeweils Stand und Leiſtung der einzelnen

Verlage gut charakteriſieren. Bedeutend wie immer vor allem der Inſel

Almanach. Aber auch die der anderen Verlage können wohl daneben beſtehen

und verdienen alle Beachtung. Johannes Demmering.

Greifenkalender 1926. Ein Jahreskreis f. junge Kunſt. Hrsg. v. Willi Geißler.

7. Jahrgang . Rudolſtadt: Greifenverlag 1926. 3.50 M; Buchausgabe 7 M.

Aunſt und Leben 1926. Berlin : Frit Heyder . 3 M.

wei gute Abreißkalender, die man gleichmäßig empfehlen kann. Beide

bringen gute neuere Graphik und Sprüche und Gedichte lebender Didyter.

Der Greifenkalender widmet ſich beſonders den Jüngeren und Jüngſten .

Johannes Demmering.

Jahrbuch der Literariſchen Vereinigung Winterthur 1925. Mit neun Bildern.

Winterthur : A. Vogel 1925. ( 114 S. 8 )

In dieſer ,,Zehnten Gabe der literariſchen Vereinigung Winterthur " feſſelt ein

weiteres Intereſſe der Eſſay des Wiener Rechtsanwaltes Dr. Anton Reitler

„,Von Conrad Ferdinand Meyer und ſeinem Verleger" . Reitler, der in den

achtziger Jahren die erſte umfaſſende Studie über 6. F. Meyer ſchrieb und

dadurch ſowohl mit dieſem als auch mit ſeinem Verleger Herrmann Haejjel

in nähere Berührung kam , gibt damit einen reizvollen Beitrag nicht nur —

wie das „ Nachwort der Redaktion " beſcheiden meint – zur ſchweizeriſchen“

literaturgeſchichte, ſondern zum ſo überaus intereſſanten Kapitel „ , Autor und

Verleger" überhaupt . Desgleichen darf die Wiedergabe der Gedächtnisrede

Ermatingers auf Adolf Frey auch jenſeits der ſchweizeriſchen Grenzpfähle

freundlich begrüßt werden . Georg Hallmann.

Weißer Ritter: Almanach auf das Jahr 1925. Potsdam : Der Weiße Ritter

Verlag 1925. (144 S. fl . 89) —.75 M.

er Verlag der Deutſchpfadfinder verdient ſorgſame Beachtung . Sein Kern

FM

Menſchen zu Wort, zweifellos gut ausgerüſtet an Herz und Kenntnis ; nur

mögen ſie nicht vergeſſen : Es gibt keine leiſtungsfähige Kulturgemeinſchaft

ohne kräftigen Staatsſchuß. Hans Traub.
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Goethe -Kalender 1926. Hrsg . v . Karl Heinemann . Leipzig : Dieterich'ſche

Verlagsbuchhandlung 1925. ( 118 S., 8 Taf. 89) Halbleinen 3.80 M.

Rheiniſcher Hauskalender 1926. Hrsg. v . Martin Rockenbach . Rünſtleriſch

geſtaltet v . Walter von Wecus . Köln : Gonſki & Co. 1925. (97 S. mit Abb.

und Anzeigenteil . gr . 89)

er Goethekalender iſt längſt jedem literariſch Gebildeten vertraut und

Dün
Unbekanntes, vor allem mannigfaltige ſeltenere Abbildungen aus Kippenbergs

unerſchöpflicher Sammlung. - Der Rheiniſche Hauskalender iſt das Muſter

eines guten Volkskalenders. Märchen , Sagen, Novellen, Gedichte, Auffäße

bekannter rheiniſcher Dichter und Schriftſteller, ältere und neuere Graphik

und einheitlicher Geiſt heben ihn über vieles ähnliche heraus.

Johannes Demmering.

Die Schaktammer. Norddeutſches Jahrbuch . Hrøg . von Wilhelm Scharrelmann .

Bremen : Schünemann 1925. (407 S. 89) Ganzleinen 8 M.

ieſes Jahrbuch will ein Verſuch ſein, „ eindruđsvolle Zeugniſſe nord

deutſcher Kunſt und norddeutſchen Schrifttums zu ſammeln und darzus

bieten “, ſagt derHerausgeberzum Eingang. Eine Brüde alſo zwiſchen Schaffen

den und Empfangenden , Werbe- und Führerdienſt bietend. Inſoweit iſt der

Verſuch gerechtfertigt und verſpricht den bezweckten Erfolg. Aber ein grund

läßlicher Einwand : die Auswahl der literariſchen Zeugniſſe wird durch allzu

weite Mannigfaltigkeit entkräftet. Zum Beiſpiel Molo und Bethge mit ein

beziehen, heißt den m. E. an ſich ſchon unſcharfen Begriff „norddeutſches

Schrifttum " noch mehr verwiſchen. Warum nicht klare Beſchränkung auf

norddeutſch -autochthone Bekenntniſſe ? Im einzelnen manch ſtarke Ges

ſtaltung u . a. von Hermann Eide, Berend de Vries, Karl Röttger, Joſef

Winckler, Hans Franck, Kurt Küchler, Heinrich Sarneßki, Manfred Haus

mann, um nicht Namen, ſondern Leiſtungen zu nennen . Otto Aug. Ehlers.

Ähren aus der Garbe. Kleines Jahrbuch des Matthias-Grünewald-Verlages

zu Mainz für 1925. Wiesbaden : Hermann Rauch 1925. ( 175 S. 89)

eßeny ſchreibt u . a.: ,, Katholiſche Selbſtzufriedenheit – wer kann nicht

ein Lied ſingen von dieſem behaglichen Ausruhen im Gefühle, zu den

beati possidentes zu gehören ? “ „ Man verkapſelt ſich in eine bedingungsloſe

Negation gegenüber allem , was nicht aus dem eigenen lager ſtammt. Rührt

nicht von dieſem Reſſentiment, dieſer eigenartigen Miſchung von Schwäche

gefühl und Feindſeligkeit, das viele hochmütige Aburteilen über alles, was

nicht auf unſerm Boden gewachſen ; dieſes häufige Nichtverſtehenwollen deſſen ,

was nicht unſere Schulſprache redete ?“ Es wird das Wort von Margarete

Adam zitiert : „ Das Wort von der katholiſchen Inferiorität iſt wahr ; man

-

Gelen
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legte ſich Scheuklappen an , um zu verhüten, daß der Blick abgelenkt wurde von

dein warnenden Schreckbild des Kulturkampfes, das man in allen ſeinen häß

lichen Einzelheiten ſchon den Kindergemütern einprägte“ . „Wir begingen“,

ſchreibt Geßeny, ,, die ſchwerſte Sünde, die in keinem Gebetbuch zu finden iſt:

Eine Welt ging um uns zugrunde, weil wir ihren Hilferuf nicht hörten “ in

ſelbſtzufriedener Selbſtſicherheit. „ Wer ſeine Seele liebt, wird ſie verlieren ,

wer ſie aber hingibt, wird ſie gewinnen .“ Das ſind wahrhaft katholiſche Worte,

nicht Betbruderfloskeln. Solche Worte, ſolcheTaten, ſolche ,, katholiſche Autoren "

und ſolche ,, katholiſchen Verlage", dann wird es bald zu Ende ſein mit der

katholiſchen Inferiorität. Richard Euringer.

Sudetendeutſches Jahrbuch . Erſter Band. Berichtsjahr 1925. Herausgegeben

für die Adalbert-Stifter-Geſellſchaft und im Auftrage und mit Unterſtübung der

Hauptſtelle für deutſche Schubarbeit von Otto Kletl . Augsburg: Johannes Stauda

1925. ( 176 S. mit Holzichnitten und Abbildungen auf Tafeln. gr. 8 °) 4.80 M ;

gebunden 6 M.

Carl Alexander und die Wartburg in Briefen an Hugo Ritgen, Morik von

Schwind und Hans Lucas von Cranach . (Zweites Heft der Freunde der Wart

burg . ) Hannover : Ernſt Letích 1925. (87 S. mit Abbildungen . gr. 8 °) 3 M.

ie entſchloſſenen Bemühungen , das landſchaftliche in der deutſchen

Geiſtes- und Literaturgeſchichte als entſcheidenden Beurteilungsfaktor

zur Geltung zu bringen , ſtellen ſich erfolgreich und ſchön in dem vielſeitigen

ſudetendeutſchen Jahrbuch dar ; es bringt außerdem Arbeitsberichte über alle

weſentlichen Gebiete der Kulturarbeit, bringt ſie in bewußter Würdigung der

unendlichen Schwierigkeiten , die ſich aus der politiſchen Lage ergaben . In be

quemere Zeiten führt der feine Briefſammelband, der der unermüdlichen Ar:

beit Carl Aleranders um Erhaltung und Wiederaufbau der Wartburg gewidmet

iſt; ſeine Briefe an Ritgen ,Schwind und Cranach geben ein Bild von damaligen

Mühen und Intereſſen , das man nachdenklich mit den jeßigen Kämpfen in den

Grenzländern vergleicht. von Grolman.

Die

Neue Bücher im Dezember

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche kritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werte erfolgt in ſpäteren Heften .

Werte Huch, Friedrich : Geſammelte Werfe. Ein:

Fler, Walter : Geſammelte Werke. 2 Bde. gel. v . Thomas Mann . 4 Boe. Stuttgart :

München : C. H. Bed 1926. (XXXIX,
Deutſche Verlags- Anſtalt 1925. (XII, 683 ,

450 S.; VI, 540 S. 89) Lein. 16 . 1 Titelbild ; 499 ; 561 ; 471 S. 89) Lein.40.

Galsworthy, John : Geſammelte Werte. Mann , Heinrich : Geſammelte Werkc .

Wien : P. Zſolnay 1925. (89) Die Forſyte 8 Bde. Wien : P. Zſolnay 1925. (344 ; 335 ;

Saga. Aus d. Engl. v. Luiſe Wolf u. Leon 316 ; 599 ; 570 ; 512 ; 529 ; 293 S. 80)

Schalit. 2 Bde. (XV, 524 S.; 813 S.) Lein . je 7.—
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lein. 4 .

Mann, Thomas : Geſammelte Werke. Dohrmann, Hanns: Chaos. Ein Revos

10 Bde. ( 1. Aufl. d. Geſamtausg. 1925.) lutionsroman aus d. Baltikum . Magdes

Mit 1 Bilon . 0. Dichters nach e. Orig .-Rad . burg: Frundsberg - Verlag 1925. (368 S.

v. Mar Liebermann . Berlin : S. Fiſcher 89) 6.- ; Lein . 7.20

1925. (499 ; 477 ; 375 ; 453 ; 453 ; 578 ; Dörmann, Felir : Jazz . Wiener Roman.

629 ; XLVII, 633 ; XII, 402 ; 345 S. 89) Wien : Ed. Strache 1925. (325 S. 8°)

Lein. 96. 5.50 ; geb. 6.

Scaffner, Jakob : Geſammelte Werke. Enderlin, Friß : Hans im Weg . Roman.

Reihe 1. 6 Bbe. Stuttgart : Union 1925 . Zürich : Orell Füßli 1925. (371 S. 8 °)

( 270, 285 ; 336 ; 331 ; 238 ; 478 ; 430 S. 8°) 5.60 ; lein. 7.20

Lein. 37.50 Engelhardt, A. von : Der König von Kor

Unamuno , Miguel de : Geſammelte Werke. fika u. 8. Freiheitskampf der Korſen . Mit

Hrsg. von Dr. Otto Buek. München : i Bildn. ( Stern u. Unſterne. 7.) Mün

Meyer & Ieſſen 1925. (89) : Das tragiſche chen : C. H. Beck 1925. (202 S. kl. 8 )

Lebensgefühl. Übertr. v. Robert Frieſe. 3.- ; kart. 4.— ; lein. 5.

Einl. 0. Ernſt Robert Curtius. (XIII, ' Ermite , Pierre l' : Die „alte Jungfer“ .

413 S.) Pp. 7.50 ; Lein. 9.— ; Abel San : Roman. Übertr. v. Johann Poltéra . Frei

chez. Die Geſchichte e . Leidenſchaft. Übertr. burg i. Br.: Herder & Co. 1925. (231 S.

8. W. von Wartburg. ( 169 S.) Pp. 4.- ; 8 °) Halblein. 4.50

lein. 5.— ; Der Spiegel des Lodes. No: Eulenberg , Herbert: Menſch und Meteor.

vellen . (238 S.) Pp. 4.- ; Lein . 5.- Roman. Dresden : C. Reißner 1925. (324S .

89) 4.50 ; lein. 7.—

Romane und Erzählungen Franke, Ilſe : Der kleine Goliath : Er:

Underſon , Sherwood : Der arme Weiße. zählungen aus d. Schweizer Bergen . Freis

Roman. Übertr. V. Karl Lerbs. Leipzig : burg i. Br.: Herber & Co. 1925. ( VII,

Inſel-Berlag 1925. (399 S. Fl. 89) 165 S. 89

lein. 7.50 Friedrich , Paul: Der Hauslehrer. Roman

Bager, Maria : Im grünen Wagen . Febers e. Liebe nebſt 3 Novellen . Grünwald :

zeichn . v. Adelheid u. Alice Schimz. Freis Schweyer 1925. (328 S. 8°) 5.

burg i. Br.: Herber Co. 1925. (VII, Friſchauer, Paul : Dürer. Roman 8. deut:

294 S. 89) Halblein. 5.50 ſchen Renaiſſance. Wien : P. Zſolnay 1925.

Béraud, Henri: Das Martyrium des (381 S. 89)

Diden . Roman. Übertr. v. Roſie Fuchs. Gmelin , Otto : Lemudſchin der Herr der

Berlin : Rowohlt 1925. (211 S. 8°) Erde. Roman. Jena : E. Diederichs 1925.

3.- ; lein. 4.50 (319 S. 89) 6.- ; Lein . 9.

Boy -E8, Ida : Uus alten und neuen Lagen . Gradl , Emil : Das unſichtbare Geſicht.

Novellen . Stuttgart: Cotta 1926. (314 S.) Roman. Reichenberg : Gebr. Stiepel 1925.

89) 4.— ; lein . 6.50 (273 S. 8 ) 4.- ; Lein. 5.

Burghauſer, Wolfgang: Mädi Heide: Haebler ,Hansvon :Von der großen Sehn
bauer. Roman . Reichenberg: Gebr. Stiepel ſucht. Die Geſchichte e . Jugend. Leipzig :

1925. ( 492 S. 89) 5.50 ; lein . 6.50 Ih. Weicher 1925. (125 S. 89) Halblein. 5.

Däubler, Theodor: Der Schaß der Inſel. Haſſencamp, Herbert: Die Kußgeſchichten

Bien : p . 3folnay 1925. (141 S. 8 °) des Philander. Freiburg i. Br.: I. Biele

feld 1925. (96 S. 8 °) 3.

Delle Grazie,Marie Eugenie: Die weißen Heidenſtam , Verner von : Der heiligen

Schmetterlinge von Clairvaur. Novelle. Birgitta Pilgerfahrt. Aus d. Schwed. v.

Freiburg i. Br. : Herber& Co. 1925. ( 167 S. Itſe Meyer -Lüne. München : A. Langen

89) Halblein . 3.80 1925. (185 S. 89) 3.50 ; geb. 6.

Diere , Marie : Die vier Schweſtern des Heins, Martha : Sonnenſucher. Die Ge:

Sanitätsrates Engelmann. Dresden : Mar ſchichte e . Jugend. Paderborn : Schöningh

Seyfert 1925. ( 251 S. 8 °) 4.- ; lein . 6.25 1925. (VII, 509 S. 8°) 6.- ; lein . 7.50

Lein . 5.

Lein . 3.50

:
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Lein. 5.50

Lein . 7.—

Lein . 2.40

Heitefuß, Clara : Der goldene Ring. Eine Kümmel , Konrad : Margarete von Stutts

Erz. Barmen : E. Biermann 1925. (310 S. gart. Geſchichtl. Erzählung. Freiburg i. Br.:

kl. 8°) Herber & Co. 1925. ( 360 S. 89) Lein . 6.80

Hindenburg , Herbert von : Bobrots Mil- landsberger,Artur: Afiaten !Liebesroman

lionen . 2 Novellen . Berlin - Charlottenburg : aus zwei Welten. Leipzig : Leipz. Graphiſche

Vita 1925. ( 150 S. 8°) 3.— ; lein. 4.50 Werke 1925. (295 S. 80) 5.- ; Lein. 6.50

Hirſch - Brünn , Helene : Das Grieblhaus. Larſen, I. Unker : Martha und Maria .

Freiburg i. Br. : Herder & Co. 1925. (170 S. Roman. Aus 8. Dån. d. I. Sandmeier u.

8°) Halblein . 3.80 S. Angermann. Leipzig : Grethlein & Co.

Huch , Ricarda : Der wiederkehrende Chris 1925. (445 S. 89) Lein . II.

ſtus. Eine groteske Erz. Leipzig : Inſel: Lawrence, H. D., U. M.L. Skinner : Iack

Verlag 1926. (253 S. 8°) im Buſchland. Roman . Überſ. v. Elſe Iaffes

Huggenberger, Alfred : Die Frauen von Richthofen . Stuttgart: Deutſche Verlags

Siebenader . Roman. Leipzig : Staadmann Anſtalt 1925. (492 S. 8 °) Lein . 8.50

1925. (272 S. kl. 8 ° ) 3.50 ; lein . 5.50 ; fienert, Hans : Im heiligen Ring. Ein

Halbled. 9.- Bauernroman aus Siebenbürgen. Krons

Janſen , Werner : Geier um Marienburg. ſtadt: W. Hiemeſch 1925. (195 S. 8 °) 3.

Roman . Braunſchweig : Weſtermann 1925 . Mann, Klaus : Der fromme Lanz. Das

(280 S. 89) lein. 6.- Abenteuerb . e. Jugend. Hamburg : Gebr.

Inglin, Meinrad : Über den Waffern. Ers Enoch 1926. (296 S. 8°) lein . 6.50

zähl. u. Aufzeichn .(Seldwyla-Bücherei. 16.) Maſſé , Grete : Euphroſyne. Eine Geſchichte

Leipzig : Grethlein & Co. 1925. ( 102 S. kl. 8°) aus Goethes Lagen . Lübingen : 4. Fiſcher

Halblein . 3. 1925. (79 S. kl. 8 °)

Kahlenberg , Hans von : Walter Sirmes Mathar, Ludwig : Settchens Rut. Eine

D. E. G. Roman. Berlin -Charlottenburg : altfränk. aber luſtige Geſchichte vom Denn.

Vita 1925. (363 S. 8°) 4.50 ; lein. 6.50 Freiburg i. Br. : Herber& Co. 1925. (157 S.

Kary, Sebaſtian : Siebzigmal fiebenmal. 89) Halblein . 4.

Ein Roman aus 0. Zeit 0. Berndorfer Mayer, Karl Adolf : Frühlingsopfer. Ro

„ Entente“ . Freiburg i. Br.: Herber & Co. man. Reichenberg : Gebr. Stiepel 1925.

1925. (392 S. 8°) Lein. 6.80 (342 S. 8°) 4.50 ; lein . 5.50

Kelber von Franken, Karl : Johannes Meß , Theodor : Kaſpar David Jachtenfuchs.

Chriſtmann der Käufer. Im 14. Jahrh. Bauernroman . Leipzig : Seemann & Co.

Stuttgart: J. F. Steinkopf 1925. (281 S. 1925. (337 S. 89)

8°) Meyrint, Guſtav : Goldmachergeſchichten .

Kirch , Egon Erwin : Heßjagd durch die Zeit. Berlin : Scherl 1925. (263 S. 8°)

Berlin : E. Reiß 1926. (VI, 359 S. 8°) 3.50 ; lein . 5.50

5.50 ; geb. 7.50 Michaelis, Karin : Das Mädchen mit den

Kloer , Sophie: Hille Haberſen . Roman . Scherben (Gunhilds Kindheit). Roman .

Berlin : G. Hadebeil 1925. ( 188 S. 8°) 2.- Potsdam : G. Kiepenheuer 1925. (275 S.

Kofler, Franz Joſef: Die Leiden der Forelle 8°)

Finga. Märchenroman . Bilder v. Adelheid Moederl , Lorenz: Der Feuertaplan . Ros

Schimz. Freiburg i. Br.: Herder & Co. man. Grünwald : Schweyer 1925. (285 S.

1925. (VII, 123 S. 8°) Halblein. 3.40 80) 5.

König, Eberhard : Die Geſchichte von den Nora , A. de : Das Lal des Willens. Novel:

Hundert Goldgulden . Stuttgart: Greiner len . Leipzig : Staadmann 1925. (199 S.

& Pfeiffer 1925. (63 S. Fl. 89 1.60 ; 8°) 3.— ; lein. 5.- ; Halbled. 8.

geb. 2.80 Oravala , Auk.: Der Prophet der Wildnis.

Kremers, Franz P. I.: Johanna Lauten- Eine hiſt. Erz. v. Durchbruch d. Lebens in

ſchläger. Novelle. ( Haeſfel-Reihe. 21.) Finnland. Aus 0. Finn. v . Cornelie Rocholl.

Leipzig : H. Haeffel 1925. ( 123 S. kl. 8 °) Stuttgart: 3. F. Steinkopf 1925. (238 S.

1.50 ; Halblein. 2.60 8°)

گ:-

Lein . 5.

Lein . 5.
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lein . 5.

Lein . 5.

lein . 9.

Pauls, Eilhard Erich : Klein -Bettenhauſen. Springer, Norman : Der Feuerberg. Ros

Die liebe alte Stadt. Erzählung. Mit Zeichn. man. Deutſch v. Curt Theſing. München :

. Alfred Springer. Leipzig : Schloefmann G. Hirth 1925. (V , 326 S. 8 °)

1925. (84 S. 8 °) Halblein. 3. 4.— ; lein . 5.50

Pertonig , Joſef Friedrich : Dorf am uder . Studen , Eduard : Larion. Roman. Berlin :

fåndl. Novellen . München : C. H. Bed E. Reiß 1926. (280 S. 8 °) 7.- ; lein . 9.

1926. ( V , 248 S. 8 °) 4.50 ; lein. 6.- Thielert,Mar:Der Buchhändler Tordelen .

Peterſen , Albert : Der Mönch von Huſum . Roman . Berlin : Mar Thielcrt 1925.

Roman . Bremen : Frieſen -Verlag 1925. (227 S. 89 ) 4.- ; geb. 5.50

(358 S. fl. 8) Zimmermans, Felir: Das Licht in der

Quaft - Peregrin , Hellmuth : Der Geiger Laterne. Uus d. Fläm . v. Unna Valetons

von Schmiedeberg. Hiſtor.Roman.Schweids Hoos u. Anton Kippenberg. Die Bilder

niß : Scege 1925. (153 S. 8 °) zeichn. Felir Zimmermans. Leipzig : Inſels

2.- ; geb. 2.75 Verlag 1926. (249 S. 8 ° ) Lein . 6.

Hauſch , Albert H.: Vorſpiel und Fuge Petterli, Paul : Der Lob in der Fauſt.

„ Les préludes “ . Stuttgart: Dtſche Vers Iagonovellen. (Schweizer Bücher. 4.)

lags-Anſt. 1925. ( 160 S. gr. 8 ') lein . 7.50 Zürid ): Drell Füßli 1925. (247 S. 8 °)

Reimann , Hans : Sago. Stijgen u . Ges 4.40 ; lein . 5.60

dichte. Dresden : C. Reißner 1925. (195 S. Weill, Erwin : In einem fühlen Grunde.

8 ) Der Roman 0. jungen Eichendorff. Wien :

Roſelieb, Hans : Die liebe Frau von den Ed. Strache. (184 S. 8 °) 4.- ; geb. 4.50

Sternen . Eine legendenhafte Erz. aus 8. Wells , H. G.: Die Geſchichte einer Ehe.

Gegenwart. München : Köſel & Puſtet 1925. Roman. Überſ. v. Antonia Vallentin .

( 357 S. 89) 5.50 ; lein . 7.50 Potsdam : Kiepenheuer 1925. (580 S. 8 °)

Rostosky , Frig : Evi. Erz. (Haeffel-Reihe.

23.) Leipzig : H. Haeſſel 1926. (152 S. Windthorſt, Margarete : Die Nacht der

1.50 ; Halblein . 2.60 Erkenntnis . M.- Gladbach : Führer- Verlag

Scheff, Werner : Zſchandu. Der Roman e. 1925. (68 S. ll. 89) geb. 2.50

leidenſchaft. Berlin : Scherl 1925. (256 S. Wirz, Otto : Novelle um Gott. Stuttgart:

89) 3.50 ; lein. 5.50 Engelhorn 1925. (150 S. 89 Lein. 4.50 ;

Solawa , Friedrich von : Das Opfer der Halbled. 7.—

Roſe-Marie. Wernigerode: Roezle 1925. Wrede, Friedrich Fürſt: Politeia . Ein Ros

(130 S. fl. 8 °) 1.50 ; l'ein . 3.- man aus jüngſtvergangenen u. künftigen

Schmitt, Ernſt: Leberecht Kitt. Der reitende Lagen. Darmſtadt: Hofmann & Co. 1925.

Förſter im Dachsloch . Roman. Sena : E. (826 S. 8°) 10.- ; lein . 12.80 ; Halbled.20.

Diederichs 1926. ( 175 S. 89) 3.50 ;

Lein. 6. Lyrik und Epit

Sdneider, Rudolf: Ring mit rotem Stein . Brandenburg , Hans: Sommer-Sonette.

Novelle. (Haeffel-Reihe. 22.) Leipzig :) Leipzig : H. Haefſel 1926. ( 54 S. Fl. 49)

5. Saeſſel 1925. ( 90 S. kl. 89) 1.50 ; 3.— ; lein . 5.

Halblein. 2.60 Bruns, Margarete : In ſintender Sonne.

- feerodt, M. von : Wellen im Gedichte. Minden : 3. C. C. Bruns 1925.

Strome. Roman . Donauwörth : Uuer 1925. (62 S. gr. 8 °)

( 214 S. 8 °) Halblein . 3.- Buchmann, Otto : Dir Madonna. Leipzig :

Sjoberg, Birger : Das geſprengte Quars Steffler 1926. (52 S. 89)

tett. Roman. Überſ.o. Guſtav Morgenſtern. Lein . 3.- ; Halbled. 5.

leipzig : Grethlein & Co. 1925. (544 S. 89) Dorfler, Unton : Gedichte. Nürnberg:

fl. 8 ° )

lein . 3.50

Pp . 2.- ;

6.- ; lein. 13.- ; Halblcd. 20.- „ Der Bund". 1925 (48 S. 89) Lein. 3.50

Soyka , Otto : Im Bann der Welle. Roman. Eggersgluß, Heinrich :Findlinge. Sprüche

(Romanbibl. 38, 24.) Stuttgart: Engelhorn u . Gedichte. Hannover : Sponholt 1925.

1925. ( 140 S. ll. 8°) 1.- ; lein . 1.75 (62 S. kl. 89) lein . 2.50
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Lein . 4. -

Lein . 4.50

Pp. 3.

Lein . 3. –

Lein. 4.

ſein . 4 .

Hafiſcher, Karl : Die Welt der Vier. Verſe. Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Nürnberg : „ Der Bund " 1925. (87 S. 8°)
Bahr, Hermann : Liebe der Lebenden . Lage:

bücher 1921/23 . 3 Bde. Hildesheim : Borg
Juſt, Wilhelm : Balladen und Gedichte.

meyer 1925. (408 ; 317 ; 344 S. 8°)

Halle : Sonnemann - Verlag 1925. ( 91 S.
14.— ; Lein . 20.

8 °)
Barta , Karl, u. Eduard Zenker : Der Auf:

feifhelm , Hans : Hahnenſchrei. Gedichte.
ſtieg des deutſchen Geiſteslebens, insbeſon :

Stuttgart: Deutſche Verlags -Anſtalt 1926.
dere der deutſchen Dichtung im 17. u.

(69 S. 8 °)
18. Jahrhundert. Wien : Öſterr. Bundes:

Schmücer, Elſe : Die tauſend Schritte. verlag 1925. (VII, 376 S. 89) Halblein.4.

Gedichte. Paderborn : Schöningh 1925.
Bettelheim , Anton : Balzac. Eine Biogras

(11 S. 89) Pp. 4.
phie. Mit 8 Abb.München :C. H. Bec 1926.

Schmüdle, Georg : Die ſchaffende Freud.
(478S.8 °) 14.- ; lein.18.- ;Halbleb.22.

Stuttgart: Strecer & Schröder 1925.
Bittner, Konrad : Die Fauſtfage im ruſ

(136 S. 89 )

Walther, Wilhelm : Imbiß und Born .
ſiſchen Schrifttum . (Prager deutſche Stu :

Köln : Gehly 1925. ( 154 S. gr. 8°) 5. dien . 37.) Reichenberg i. B .: Sudetendeut:

ſcher Verlag 1925. (VIII, 94 S. 8°) 3.80
Wibbelt, Auguſtin : Sünte Michel. Effen :

Fredebeul & Roenen 1925. (93 S. 89)
Buchner, Eberhard : Religion und Kirche.

Kulturhiſtor. intereſſante Dokumente aus

alten deutſchen Zeitungen. (16. bis 18. Jahrs
Drama

hundert.) München : A. Langen 1925.

Bonſels , Waldemar : Die Flamme von (356 S. 89) 3.50 ; Pp. 5.50

Arzla. Ein Schauſpiel. Stuttgart: Deutſche Bülow , Marie von : Hans von Bülow in

Verlags - Unſtalt 1925. (131 S. 8°) Leben und Wort.(Muſikaliſche Volksbücher .)

Stuttgart: Engelhorn 1925. (298 S., mehr.

Carnot, Maurus : Der Graue Bund. Laf. kl . 89) Lein. 7.— ; Halbleb. 9.50

Vaterländ. Schauſpiel. Aus 8. Rätoroman.
Caſtellano, G.: Benedetto Croce. Zur

v. Karl Fry. Baſel : Gebr. Heß 1926. ( 96 S.
Einf. in d. Werk d. Philoſophen , 0. Kriti

89) 1.80

Pers, d. Geſchichtsſchreibers. Überſ. v.
Eulenberg, Herbert: Kaſſandra. Ein

Julius Schloſſer. Mit e. bibliogr. Anh.

Drama. Stuttgart: Engelhorn 1925. (71 S.
( Amalthea -Bücherei. 48.) Wien : Amal

89) Halblein . 3.— thea-Verlag 1925. ( 152 S., i Litelb. 80)

Derſ.: Münchhauſen . Ein deutſches Schau:
4.50 ; geb. 6 .

ſpiel. Neue leßte Faſſung. Ebb. 1925.
Damaſchke, Adolf : Aus meinem Leben . 2 :

( 108 S. 89) Halblein . 3.- Zeitenwende. Leipzig : Grethlein & Co.

Porigly , I. E.: Über Nacht. Drama. 1925. (XI, 494 S., 1 Taf. 8°) 6.50 ;

München : Drei Masken Verlag 1925. kart. 10.- ; lein. 13.

(101 S. 8°) 2.- ; Lein . 3.- Dehio, Georg : Geſchichte der deutſchen3.—

Puß zu Adlersthurn, Anton : Frithjof. Kunſt. BO 3 (Schluß]. 2 Ile. Berlin : W.

Dramat. Dichtung. Grünwald : Schweyer de Gruyter & Co. 1926. ( IV , 424 ; III,

1925. (75 S. 89) 3.— ; Lein. 4.50 554 S. 49) 39. — ;

Schäfer , Walter Erich : Echnaton . Trauer : Lein. 50.- ; Budram 50.- ;Halblbr.65.- ;

ſpiel. Stuttgart: Engelhorn 1925. ( 99 S. Led. 90.— ; BO 3, Hälfte 2, geh. 25.

8°) Halblein . 3.- Eider, Hildegard : Die hiſtoriſche Volks:

Welti, Albert Jakob : Maroto und ſein ballade der Engländer und Schotten . (Neue

König. Ein Schauſpiel. Zürich : Drell Füßli angliſtiſche Arbeiten . 7.) Leipzig : Quelle

1925. ( 125 S. 89) 4.80 & Meyer 1926. (VIII, 156 S. gr. 8°) 7.

Zwehl , Hans Friß von : Die Hochzeit von Elſter , Hanns Martin : Schillers Leben .

Eecloo. Ein traurig u. tröſtlich Spiel. Ber: Mit 35 Abb. Berlin : R. Bredow 1925.

lin : Defterheld 1925. ( 106 S. 8°) 2.50 ( 160 S. gr. 8°) Lein. 6.

܀

}

1
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Lein . 15.

Lein . 1.50

gr. 8 ')

Fafbinder, Klara Marie : Romain Rol: Naef, Paul : Unter malayiſcher Sonne.

land. Der Mann u. F. Werk. ( Dichter d. Reiſen , Reliefs, Romane. Mit 41 Bildern

Auslandes. 2.) Dortmund : Wolfram- u. I St. Frauenfeld : Huber & Co. 1925 .

Verlag 1925. (123 S. 89) 2.50 (VIII, 313 S. 89) 9.05

Fiſcher, Otto : Schwäbiſche Malerei des Obenauer, Karl Juſtus : Hölderlin , Nos

19. Jahrhunderts. Stuttgart : Deutſche valis. Geſ. Studien . Jena : E. Diederichs

Verlags - Unſtalt 1925. (91 S., 175 S. 1925. (292 S. 89) 6.50 ; Hlw. 9.

Abb . 49 Reblich , Oswald : Grillparzer und die

Gleichen -Rußwurm , Alerander von : Wiſſenſchaft. 3 Vortr . ( Öſterreichiſche

Ein Rüdblick an ſ. 60. Geburtstag. Den Bücherei. 1.) Wien : Hartleben 1925.

Freunden gewidmet. Mit 7 Bildn. Stutts (68 S. kl. 8 °) Halblein. 2.50

gart: I. Hoffmann 1925. (VIII, 115 S. 89) Schmidt, Robert: Das Porzellan als

Kunſtwerk und Kulturſpiegel. München :

Graber, Georg : Kärntner Sagen . Eine F. Bruckmann 1925. (IX , 261 S. mit Abb.,

Ausleſe. Klagenfurt: Kollitſch 1925. (88 S. mehr. farb. Laf. 89)

89 1.25 6.50 ; Pp. 8.- ; Lein . 9.— ; Halbled. 14.

Haas, 3.: Kurzgefaßte franzöſiſche Lites Schneider, Fedor: Rom und Romgebanken

raturgeſchichte. Bb 3 : 1715-1820. Halle: im Mittelalter. Die geiſtigen Grundlagen

Niemeyer 1925. (VII, 274 S. gr. 8°) d. Renaiſſance. Mit 32 Laf. München : Drei

8.- ; lein. 10.- Masken Verlag 1926. (XI, 309 S. gr. 8 °)

Hennig , Richard: Von rätſelhaften län: 10.50 ; geb. 12.50

den. Verſunkene Stätten 8. Geſchichte. Strecker , Karl : Friedrich Hebbel. Sein

München : Delphin - Verlag 1925. (326 S. Wille, Weg u. Werk. Hamburg : Alſter :

mit Abb. 8 °) 7.50 ; Halblein. 9.— lein.10.- Verlag 1925. (XII, 267 S., zahlr. Taf.

Hommel , Paul: Sizilien. Landſchaft u . 13.- ; lein . 15.

Kunſtdenkmäler. Mite. Geleitw . v. Hugo Verweyen, Johannes M .: Betrachtung

von Hofmannsthal. München : F. Bruct : über Myſtik. leipzig : Wolkenwanderer :

mann 1926. (X S., 124 S. Abb. 4 °) Verlag 1926. ( 150 S. 8 °) 3.50 ; Lein . 5.

8.- ; lein . 12.50 Vierordt, Heinrich : Das Buch meines

Horch , Franz : Das Burgtheater unter Lebens. Erinnerungen . Stuttgart: Greiner

Heinrich laube und Adolf Wilbrandt. Mit & Pfeiffer 1925. (VII, 358 S., 2 Laf. 8 °)

beſ. Berüdſ. d. prakt. Seite ihrer Direk 8.- ; geb. 11.

tionsführung u. d. Geſellſchaftsſtüđes. Kranz um Jean Paul. Heidelberger Feſttage

Mit 11 Abb. ( Deutſche Kultur. Literarhiſtor. in ungedructen Briefen von Heinrich Voß

Reihe. 4.) Wien : Öſterr. Bundesverlag ( 1817–1820 ). Hrsg. v . Ludwig Båte.

1925. (163 S. 8 °) 8.- ( Schriftenreihe d. Akadem . Mitteil. Heidel

Iwowſli, Carl : Darſtellungskunſt mit berg. 3.) Heidelberg : Hörning 1925 .

Handpuppen. Berlin : Bühnenvolksbund (69 S., 3 Laf. 89) Pp. 3.

1925. ( 11 S. mit Abb., 1 Taf. 8º) —.45 Weißmann , Adolf : Der Dirigent im

Kejſer , Hermann : Vom Chaos zur Ge: 20. Jahrhundert. Mit zahlr. Bildn. Berlin :

ſtaltung. Frankfurt: Franff. Societate: Propyläen -Verlag 1925. (198 S. 89)

Drucerei 1925. ( 175 S. 8°) Pp. 7.50 6.— ; lein. 9.

Kotas , Walther Hjalmar : Die ſkandina : Wihan , Joſef: Henrik Ibſen und das deut:

viſche Literatur der Gegenwart ſeit 1870. ſche Geiſtesleben . ( Prager deutſche Studien .

Wiesbaden : Dioskuren - Verlag 1925. (VII, 36.) Reichenberg i. B.: Sudetendeutſcher

187 S. 8 °) Lein . 6.- Verlag 1925. ( V , 73 S. 8 °) 3. -

Meyſenbug , Malwida von : Im Anfang Wilhelm, Richard : Kung - Iſe. leben u.

war die Liebe. Briefe an ihre Pflegetochter. Werk. ( Klaſſiker 0. Philoſophie. 25.) Stutt

Hrsg. v. Berta Schleicher. Mit 9 Bildn . gart: Frommann 1925. (VII ,210 S., 1 Laf.

München : 6. H. Bed 1926. (XV, 328 S. 89 ) 8.- ; geb. 10.

899 7.- ; fein. 10.- Derſ.: lao -Zſe und der Taoismus. (Klaſ
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ſiker 0. Philoſophie. 26.) Ebd. (172 S., Huebner, Friedrich Markus : Neues lob

i Zitelb . 8°) 6.- ; geb. 8.- der Lorheit. Wider 0. Weltklugen. Rudol:

Zimmermann, Ernſt : Meißner Porzellan . ſtadt: Greifenverlag 1925. (57 S. gr. 8 °)

Mit 121 Zertabb. u. 62 Laf. Leipzig : Hierſe: 2.50 ; lein . 4.

mann 1926. (XV, 369 S. 4 °) Klein , Lim :Engliſche Seeräuber , Strabens

Lein. 25.- ; Halbperg. 35.- räuber, Taſchendiebe. Mit 1 Abb. (Stern

u. Unſtern . 8. ) München : C. H. Bed 1925.

Verſchiedenes ( 145 S. kl. 8°) 2.50 ; fart. 3.50 ; lein . 4.50

Doblin, Alfred : Reiſe in Polen. Berlin : Muſchler, Reinhold Conrad : Friedrich der

S. Filder 1926. (369 S. 8 °) 6.50 ; lein . 850 Große. leipzig : Fr. Wilh. Grunow 1925.

Freißler, Ernſt W.: Emin Paſcha. Mit e. (639 S., mehr. Taf. 8°) 12..- ;

Bildn. Emin Paſchas u. i Kt. (Stern u. lein . 16 .--; Halbleb . 22 , - leb . 30.

Unſtern . 6.) München : C. H. Beď 1925. Nanſen , Fridtjof: Unter Robben und Eis :

(238 S. FL. 8°) 3.50 ; fart. 4.50 ; lein. 5.50 bären . Meine erſten Erlebniſſe im Eismeer.

Gleichen Rußwurm , Ulerander von : Deutſch v. I. Sandmeier . Mit e. Jugends

Die Martgräfin von Bayreuth , Friedrich bildn., 83 Abb. u. 7 St. Leipzig : Broďhaus

des Großen Lieblingsſchweſter. Mit 18 1926. ( X , 371 S. gr. 8 ° ) 12.- ; lein. 16.

Bilon. Stuttgart: J. Hoffmann 1925. Aus den Papieren des Herzogs von Reich

(VI, 311 S. 8°) Lein. 8.50 ſtadt. Mit 12 III. in Kupfertiefbrud u.

Hennig, Richard : Sturm und Sonnen: 2 Schriftenfakſ. Hrsg. v. Jean de Bours

ſchein in Deutſch -Südweſt. Mit 47 Abb. going. Berlin : Verlag f. Kulturpolitit

nach Aufn ., Handzeichn ., Aquarellen u . 1925. ( X , 219 S. 4 °) 12.- ; lein. 15.

i Kt. Leipzig : Brodhaus 1926. (288 S. 8°) Vallentin , Berthold : Napoleon und die

7.- ; lein. 9.50 Deutſchen . Berlin : Bondi 1926. ( 96 S. 8°)

Hoel, Henry : Wetter, Wolfen , Wind. Ein 3.- ; lein . 5.

Buch f. jedermann . Leipzig : Brodhaus Zille , Heinrich : Zwiſchen Spree und Pante.

1926. (253 S., mehr. Laf. 8°) Mit 170 Bildern . Dresden : Reißner 1925 .

6.50 ; Halblein. 9.- ( 196 S. 40) 7.50 ; geb. 10.

:

:

Zeitſchriftenſchau Dezember 1925

Auffäße über zeitgenöffiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels.

Barth, Emil : Die Puppe und ihre Dichter Kayſer, Rudolf : Wege des Eſſays. In :
[ Goethe, Kleift, Rilfe ). In : Die Literatur. Neue Rundſchau. 1925, H. 12 , Dez.

Ig. 28, H. 2, Nov. 1925. S. 69–72. S. 1313—1318.

Diebold, Bernhard : Dreierlei Dynamik. Krauß, R .: Aus dem neuen ſchwäbiſchen

In : Masken . Düſſeldorf. Ig. 19, H. 7. Schrifttum . In : Der Schwabenſpiegel.

S. 97–99. Ig . 19 , Nr 49 , 8. Dez. S. 386—387.

Kaiſer, Brecht, Bronnen. Martin Vollmer, Hermann Heffe, Schuſ

Fall, Walter : Das neue Drama. 2. In : ſen , Helmut Reng, Hermann Hanſemann

Der Bücherwurm . München : Einhorn - Ver :

lag. Ig. 11 , H. 2. S. 33–35. Kübler, Erneſt 4.: Die ſchweizeriſche Lite :

Brecht u. Bronnen, Barlach. ratur. Vortrag, geh. in Cleveland am

Frand, Hans : Synthetismus im Drama 29. Mai 1925, in Chicago am 7. Juni. In :

der Gegenwart. In : Saarbrücker Blätter. Schweizer Nachrichten. Monroe. (Liegt

Ig. 4 , H. 5. S. 33–36. H. 6. S. 41–44 . nur als S.-D. von 32 S. vor.)

Herrmann , Gerhart: Die neue Sach- Die franz. u. ital . ſchweiz. Literatur wird

lichkeit. In : Form u. Sinn. Augsburg : ausgeſchaltet. Vom Waltharilied bis zur

Walch . Ig. 1, Nr 4 , Nov. 1925. S.57–59. neueſten Zeit, die beſonders ausführlic

„Die neue Sachlichkeit: das iſt die Liebe zum behandelt wird. ( 16 S.) Gerdidte, fleißige

Objekt.“ Zuſammenſtellung.

u. a.
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Sdreiner, Gerth : Soziologiſche Betrachs Brer. Zum 15. Nov. 1925. In : Alg.

tungen zur dramat. Literatur 0. leßten Rundſchau . Ig. 22, H. 46 , 12. Nov. 1925.

50 Jahre. In : Volksbühnen - Blätter. Ig. 3, S. 747-748.

Nr 2, Dkt. 1925. S. 17–19. Heimanns, Heinrich : Henriette Brety, die

„ Der neue ſchöpferiſche Geiſt äußert ſich „ Dichterin der Güte“. Zu ihrem so. Geb.

vorläufig noch am ſtärkſten in der Lyrik u. ( 15. Nov.) In : Rheiniſche Heimat. Ig. 4 ,

im Roman. Da aber dieſer neue ſchöpf. H. 5. S. 77–79.

Geiſt ſich als vergeſellſchaftet und nicht von Ederle. - Thomalla , Curt : Friß Ederle

der Geſellſchaft losgelöſt individuell fühlt, und f. Werke. In : Dt. Corpsztg. Ig. 42,

beſteht Ausſicht auch auf e. neue Epoche Nr 9, Dez. S. 240—242.

des Dramas . “ Findeiſen. — Burkhardt, Felir: Kurt,

Wieſebach, Wilhelm : Das neue Drama. Arnold Findeiſen . In : Archiv f. Volks

In : Alademiſche Bonifatius -Korreſp . Ig. ſchullehrer. Ig. 29, H. 6 , Dez. 1925.

40 , W.-S. 1925, Nr 4. S. 178—183. S. 306—308.

Wildhagen , Heinz Detlef: Zur modernen Fiſcher, Marthe Renate. — Bähr, Wals,

Revolutionsdramatik. In : Das Prisma. ter : Die Meiſtererzählerin Thüringens. In :

Ig. 2 , H. 10. S. 100-102. Die chriſtliche Welt. Ig. 39, Nr 46/47,

Wriſch will -Ragnit, Herbert: Erpreſfio : 19. Nov. 1925. Sp. 1031—1032.

nismus . E. Beitrag zum Verſtändnis 0. Frant, Leonhart. Herrmann, Mar :

modernen Lyrif. Schluß. In : Lehrer- Ztg. Neues von Leonhart Frank. ( Novellen .]

f. Dit- u. Weſtpreußen . Ig. 56 , Nr 47 , In : Die literariſche Welt. Ig. I , Nr 8. S. 4 .

20. Nov. 1925. S. 827–828. Bleichen Rußwurm.- 3obeltig , Fes

Zaret, Otto : Von der Subſtanz des Ro- dor von : Alerander von Gleichen -Ruß

manes. In : Neue Rundſchau. 1925, H. 12, wurm zu ſ. 60. Geb. In : Die Ernte. Ig. 6 ,

Dez. S. 1303—1313. H. 15 , Nov. S. 62–64.

Wege zum Roman. Das ſoziale Thema. Burt. - Knudſen, Hans: Paul Gurt.. :

Das hiſtoriſche Zhema. Dar landſchafts In : Zeitſcr. f. Deutſchlunde. 1925, 9.

lide als Thema. S. 673—685.

Zedy, Paul: Die neuere rheiniſche Dichtung Handel-Mazzetti. — Dörrer, Anton :-

u . ihre Geltung in der Weltliteratur. In: „ Deutſche Paſſion “ von Handel-Mazzetti.

Rheinland. Düſſeldorf 1925. S. 281–288. In : Tiroler Anzeiger v. 21. Nov. 1925.

Hoechſtetter. - Marcus, Hugo : Sophie

Blund . Ehl, Heinrich : Die Ballade Hoechſtetter. In : Reclams Univerſum . Ig.

vom Menſchen. Zu Hans Friedr. Blunds 42, H. 9 , 26. Nov. S. 253-254 .

Romantrilogie. In : Die Lat. Ig. 17, H. 9 , Höder.- Paul Dstar Höder und das Da :

Dez. S. 710-714 heim. E. Dank u. Gruß an 0. 60jährigen.

Ehlers, Otto Aug.: Hans Friedrich Blunck . In : Daheim . Ig. 62, Nr 10 , 5. Dez. S. 11 .

In : Rundſchau f. Wiſſ. u. Lit. 1925, Nr 11 . Weiglin , Paul : Paul Dskar Höđer zum

Beil. 8. 3. 0. Reichsbundes d. höh. Bes 60. Geb. In : Velhagen & Klaſings Mo:

amten . 7. Nov. S. 75. natshefte. Ig. 40 , H. 4 , Dez. S. 445-448.

Niehaus, Paul : Deutſches Schidſal. E. Hohlbaum. - Trathnigg, Friş : Robert

Roman - Trilogie v. H. F. Blund. In : lit. Hohlbaum , der Deutſche. In : Der getreue

Rundſchau der Oſtbeutſchen Morgenpoſt Edart. Ig. 3, H. 3. S. 120-123.

8. 30. Aug. 1925. Wittek, Bruno Hans : Robert Hohlbaum

Böhlen . - Pöllmann, Ansgar : Ein u. ſein Wert. In : Wiener Neueſte Nach :

Dramatiker im Gewande des hl. Franzis : richten v. 28. Nov. 1925.

kus . (P. Hippolytus Böhlen O. F. M., Holz. Braun, Felir : Das Werk von

geb. 1878.) In : Benediktiniſche Monats : Urno Holz. In : Das Tagebuch. Ig. 6 ,

ſchrift. Ig. 7 , Nr 11/12, Nov./Dez. 1925. H. 46 , 14. Nov. 1925. S. 1703-1706.

S. 453-464 Slge, Walter .— Bourfeind , Paul : Ein

Brey. Hamann, E. M.: Henriette neuer rheiniſcher Dramatiker. In : Volks:
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bis 109.

bühnenblätter. Düſſeldorf. 3g. 3 , Nr 3 , benslauf.] In : Deutſche Norbmark. Ig. 6 ,

Nov. 1925. S. 47–48. H. 5 , Nov. 1925. S. 103/s. Mit Proben .

Johſt. — lißmann , Berthold : Der Dra: Lübbe. — Sacher, Friedrich : Arel Lübbe.

matiker Hanns Johſt. In : Die Einkehr, In : Deutſchöſterreichiſche Tages:Ztg. .

U.-Beil. 8. Münchener Neueſten Nachrich- 3. Dez. 1925. S. 7.

ten. Ig. 6 , Nr 93, 2. Dez. Mann, Klaus. Cralow , Johannes :

Rönig.- Gayda,Franz Alfons : Das re: Literaturkinder in Hamburg. In : Das

ligiöſe Drama unſerer Zeit. Zu Eberhard Stachelſchwein . 1925, H. 21. S. 1921 .

Königs ,, Dietrich von Bern " . In : Ringens Mann, Thomas. — Binz, Arthur Fried

des Deutſchtum . Ig. 5, Bl. 22, 25. Nov. rich : Thomas Manns Zauberberg. In :

1925. S. 168—169. Das Heilige Feuer. Ig. 13, 3. Dez. S. 105

Rolbenheyer. — Papeſch, Joſeph : Er

win Guido Kolbenheyer. E. literariſche Johſt, Hanns : Zu den „ Bemühungen "

Stizze. In : Alpenländ. Monatshefte. 1925. Thomas Manns. In : Hellweg. Ig. 5,

H. 1, Dkt. S. 39-40. H. 49, 5. Dez. S. 882.

Lienhard.- Euler, Hugo : Zu Friedrich Stern, Erich : Bemerkungen zu Thomas

lienhards 60. Geb. In : Akademiſche Turn- Manns „ Zauberberg ". In : Mediz. Klinik .

bunds- Blätter. Ig. 38, H. 11, Nov. S. 191/2 . 1925, Nr 42.

Gayda , Franz Alfons : Friedrich Lienhard Molo , Walter von : Was gab meinem Werk

als Künder deutſchen Frauentums. In : der Often ? In : Almanach d. Oſtdeutſchen

Unſer Vaterland. Ig. 2, H. 2, Nov. 1925. Monatshefte 1926. S. 77–78.

S. 3639 Lehmann , E.: Walter von Molos Werke.

Kloth, Mar : Friedrich Lienhard. Zu ſ. In : Heimatbildung. Reichenberg : Kraus .

60. Geb. In : Fortbildung. Ig. 33, Nr 19, Ig.6 ,H. 10/11, Juli/Auguſt 1925. S. 247/8.

1. Okt. 1925. S. 343–344. Trentini, Albert : [ Beſpr. des neueſten Ro

Koch , Julius : Zum 60. Geb. Friedrich mans] „ Bobenmaß ". in : Kunſtmart.

Lienhards. In : Burſchenſchaftliche Blät- Ig. 39 , H. 2, Nov. 1925. S. 95-101.

ter. Ig. 40, H. 1 , Dkt. 1925. S. 1–2. Much.- Junge Menſchen . Ig. 6 , H. 12 ,

Lienhard, Albert: Der Dichter des „ Ober: Dez. 1925. ( Hans Much, dem Dichter, Nas

lin " . Perſönliche Erinnerungen an Frieds turforſcher , Urzt, Philoſophen, dem Gott:

rich Lienhard. In : Die Einkehr. U.-B. 0. ſucher u. Manne geridmet ). (S. 288 bis

Münchner Neueſten Nachrichten . Ig. 8, 314 mit 4 BI. Abb.) 4 °

Nr 80, 18. Okt. 1925. S. 332. Auszüge aus 1. Werken , auch unveröffent:

(Stapel, Wilhelm :) Friedrich Lienhard als lichtes (,, Vaterland " ). Auffäße: Karl

Erzähler. In : Deutſches Volkstum. 1925 , Scharbau, Was wir Jungen von H. M.

H. 10. S. 759–764. noch erwarten u. a.

Lauff. – Bartmann, Hermann : Jo: Paulſen.- (Stapel, M. :) Rudolf Paul:

on Lauff, der Dichter des Nieder: ſens Lyrik. In : Deutſches Itstum . 1925,

rheins. E. Phantaſie an F. 70. Geb. In : H. 10. S. 784–786.

Geſchichts- u. Kulturbilder vom Nieder: Rilte . Aus Briefen Rilkes an einen

rhein. S.-Ausg. Der Rheiniſchen Heimat: Freund (Hugo Salus ]. In : Die literariſche

blätter . Coblenz: Rhein . Verlagsgeſell: Welt. Ig. 1 , Nr 9. S. 1–2.

ſchaft. 1925, Nr 11, Nov. S. 322—326. Braun , Felir : Über Rainer Maria Rilke.

Sarnegli, F.: Joſeph v. lauff. In: Köl- In : Das Inſelſchiff. Ig. 7 , H. 1, Weihn .

niſche Ztg. Wochen -Ausg. Nr 47 v. 25. Nov. 1925. S. 1–12 .

1925. S. II . Gaſſer, E.: Zu den „ Duineſer Elegien " .

Schwarz, Heinr.: Joſeph von fauff. Der In : Der kleine Bund. Bern . Ig. 6 , Nr 49,

Dichter des Niederrheins. In : Das Werk. 5. Dez. S. 387–388.

3g. 5 , H. 9 , Dez. S. 476. Grolman, Adolf von : RainerMaria Rilke.

Lok . f. auch unter Stadler. In : Die ſchöne Literatur. 39.26 , H. 12 , Dey.

log, Hildegard: Ernſt Wilhelm Lob. [le: 1925. S. 529—541 (mit Bibliographie).
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Ott, Emil: Rilke als Romantiker. Zu F. Stadler. Kühlmann, Karl A.: Ernſt

so . Geb. In : Die Lat. Ig. 17, H. 9, Dez. Stadler Ernſt Wilh. Lok. In : Deutſche

S. 678-686 . Nordmark. Ig. 6 , H. 5, Nov. 1925. S. 96

Walzel, Oskar : Rainer Maria Rilke. In : bis 99. Mit Proben d. Dichtungen .

Der kleine Bund. Bern . Ig. 6 , Nr 49 , Stehr.- Raergel , Hans Chriſtoph : Hers

5. Dez. S. 386 387. mann Stehr. In : Die Lat. Ig. 17, $. 9 ;

Ritter.- (Bellinghauſen , Hans :) Her: Dez. S. 653-663.

mann Ritter [,, Der rheiniſche Fontane" ] t. Sternberg . Schmidt, Walther F.:

In : Geſchichts- u . Kulturbild.o. Niederrhein . leo Sternberg, ein rheiniſcher Dichter. In :

S.- Ausg. d. Rhein.Blätter. Coblenz : Rhein . Geſchichts- u . Kulturbilder vom Nieder :

Verlagsgeſ. 1925 , Nr 11 , Nov. S. 348. rhein. S.-Ausgabe der Rheiniſchen Heimat:

Dellers, F.: Der bekannte Heimatſchrift: blätter. Coblenz : Rhein. Verlagsgeſell

ſteller Hermann Ritter 4. In : Rheiniſche ſchaft 1925, Nr 11 , Nov. S. 336–338.

Heimat. Ig. 4 , H. 5. S. 77. Sternheim . — (Zhurmt :) Carl Stern :

Schaeffer. Ein Brief von Albrecht heim oder juste milieu. E. Denkmal. In :

Schaeffer (über den 20. Bd des Inſel-A1- Hellweg. Ig. 3, H. 48, 2. Dez. S. 865.

manaches ). In : Das Inſelſchiff. Ig. 7 „Im Ausland iſt er bemüht, ſich vor Goethe

H. 1, Weihn . 1925. S. 54-61. u. Kleiſt zu ſtellen , die zu verdunkeln er ſich

Schaffner. — Powis of Menar, Auguſt geſendet fühlt. "

von : Die Kunſt Jakob Schaffners. In : Trojan. – Ringeling , G.: Johannes

Das deutſche Buch . Ig. 5, H. 11/12, Trojan. In : Medlenb. Monatshefte. Ig. I,

Nov./Dez. 1925. S. 449—453. H. 12, Dej. S. 635-639.

Rychner , mar: Jakob Schaffner. In : Wolf, Friedrich. – Junge Menſchen . Ig.6,

Frankfurter Ztg. v. 26. Nov. 1925. M.-U. H. 11, Nov. 1925. [ Friedrich Wolf gervids

Sdroer. Göring, Hugo : Guſtav met.] (S. 261-276 , 2 BI. Bilder ). 4 °

Schroer, der Darſteller der großzügigen Darin u . a.: Karl Fiſchreder , Fr. Wolf als

deutſchen Bauern . In : Deutſches Land Dichter. E. Gemeinder, Fr. W., der Menſch.

1925, K. II . S. 592—593. Eduard Reinacher, Erlebnis an Fr. W.

Bühnen

Berliner Uraufführungen Herzogs von Reichſtatt, Napoleons I.

Roſtand, Edmond : Der junge Aar Sohn,den das Blut des Vaters zu Laten

( L'Aiglon ). Drama in 7 Bildern. treibt, die Metternich niemals dulden

Deutſche Uraufführung am 17. No: kann, dieſe Geſchichte von der geplanten,

vember im Leſſing - Theater. aber mißglückten Flucht iſt eine Fanfare

Shaw , Bernhard : Zurüd zu Methu für Frankreichs Sieg über Öſterreich und

ſalem . 3., 4. u . 5. Leil . Uraufführung wäre eine Fanfare für den Krieg und

am 26. November im Theater in der ſeine Freuden überhaupt, hätte nicht Klas

Königgräßer Straße. bund, der Bearbeiter , das Schlachtfeld

Lanatſcharfti, U. W.: Der befreite von Wagram mit dem Schleier des Pazi

Don Quichote. Schauſpiel in s Aften. Fismus dicht überzogen . Geſchickt und

Urauff. in der Volksbühne am 27. Nov. ſpannend läuft das Stück, bis auf die

Was einſt um 1900 an Roſtands Stück Schlußízene im Totenbett, die dafür

für Frankreich intereſſant war, iſt noch dichteriſch am beſten iſt. Der Regiſſeur

lange kein Grund für uns, dieſe vers B. Viertel hat vor allem mit dem ſtarken

ſtaubte Geſchichte heute mitgenießen zu Talent Lothar Müthels eine mitreißende

müſſen. Die Geſchichte des unglücklichen Aufführung erreicht..
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Die Anfangsſzenen von Shaws „ Mes als gefährlich, fortgeſchafft werden muß,

thuſalem " ſind hier früher beſprochen bis er einſt als ,befreiter“ Don Quichote

werden. Jeßt ſpielt man des geiſtreichen wird wiederkommen dürfen . Kein großer,

Werkes Fortſeßung. Nachdem ſich in beſtimmt kein dichteriſcher, aber immer :

einem von Chineſen gelenkten England hin ein ganz intereſſanter Verſuch , den

die erſten Menſchen mit einem Alter von Frig Holls Regie mit Friedrich Kayßler

300 Jahren begegnet ſind, wird die Tra- lebendig machte. Hans Knudſen.

gödie des ältlichen Herrn , der als ent: Stein , Friß : Rraden . Tragödie in

mutigter Kurzleber unter den langs trei Aften . Uraufführung im Kleinen

lebern ſeinen Zod findet, ſchon ſchwieris Theater zu Caſſel am 28. Oktober.

ger auf dem Theater ; wo aber Shaw Dieſe Geſchichte von einer umgierten

mbis an des Gedankens Grenze“ heran: Dirne iſt im wichtigſten, in der Pſycho

führt, wo alſo die Menſchen des langen logie, ſkizzenhaft, ſkizzenhaft wie ein

Lebens ſich vom Körperlichen loslöſen Film ohne Großaufnahme, ſkizzenhaft

wollen , um ganz Geiſt zu ſein , da gehört um ſo mehr, als ſie die mangelnde Groß

dann ſchon die ganze Sicherheit eines aufnahme nicht durch das geſtaltende

Regiſſeurs wie Barnowſkys bazu , um Wort erſeßt. Was wirkt, iſt mithin ledig

noch ganz zu feſſeln . lich das Geſchehen , alſo etwas Lußer:

Gegen funatſcharſkis Schauſpiel läßt liches, das trop der eigentümlich be

fich das eine ſagen, daß er in einen bes klemmenden , in allen drei Akten gleichen

ſtimmt geformten Weltſtoff von außen Szenerie Interieur eines Schlepp

her ſtilfremde Dinge hineingetragen hat. kahnsfahns — auch das Publikum nicht über

Dieſer Einwand hat nichts zu tun mit den Eindruck einer inneren Leere hinweg

dem Recht des Dramatikers gegen die täuſchen konnte. Will Scheller.

Geſchichte. Hier aber begrenzt die Welt- Klabund : Der Teufelspakt oder

vorſtellung ſeine Freiheit. Er ſieht in dem „Das laſterhafte Leben des weiland

Ritter Don Quichote den Gütigen, Wahr: weltbekannten Erzzauberers Chriſtoph

haftigen , Reinen , Brüderlichen ; ſo etwas Wagner, geweſenen Famuli und Nach

wie einen neuen Chriſtus und Träger folgers in der Zauberkunſt des Doktor

einer neuen Humanität. Darum bezieht Fauſt. " Ein altes deutſches Volksſtück

er auch überall Prügel, Fußtritte und in einem Vorſpiel und fünf Akten . Urs

Spott und wird , obwohl ſelbſt ein Menſch aufführung in den Städtiſchen Bühnen

ohne krumme Wege, überall mißbraucht (Schauburg) Hannover am 14. Nov.

von denen , die gern krumme Wege gehen. Klabund hat das alte Volksſchauſpiel

Dieſer Menſch wird, ohne es zu wollen , von Wagner, das bereichert durch eine

der Anſtifter einer Bolſchewiſtenrevolu- Reiſe nach Amerika dem Fauſtſpiel nach

tion, weil er zwei gefangene Anführer gebildet iſt, neu „ans Licht gezogen “ und

befreit. Dieſe Herren ſtürzen den (ſelbſt- mit Motiven aus anderen Volksſtücken

verſtändlich ) vollgefütterten und der: und eigenen ſjeniſchen Einfällen aus

looderten Herzog ; und nun macht Don geſchmückt und abgerundet. Ausdrüdlich

Quichote ihre Gewaltherrſchaft modern hat er kein fauſtiſches Weltanſchauungs

ruſſiſchen Vorbildes nicht mit, ſo daß er, drama ſchreiben wollen ; er beſchränkt ſich
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vielmehr darauf, den Geiſt des alten auch er vergebens gegen den Zweifel an :

Boltsſpieles mit ſeiner ſchnellen Folge kämpfend. Dieſe Szene hat großes For:

von bewegten Szenen und ſeinem Inap mat, Atmoſphäre ruſſiſcher Zarengewalt

pen Dialog neu zu beleben und durch drängt ſich unmittelbar auf. Im übrigen.

feingeſchliffene Form zu veredeln . Leider erſtict theatraliſcher Lärm den Dialog.

fehlt es dem Stüc an innerer Vertiefung Das Ungeſtüm der ſjeniſchen Bewegung,

der Charaktere, äußerlich aber wird der bas von dem Autor noch dramatiſch

Zuſammenhang der loſen Szenen ſehr wertvolle Arbeiten erhoffen läßt, war,

geſchidt dadurch hergeſtellt, daß die von Alwin Kronacher in prachtvollen

Hauptperſonen um Wagner zeitlos in Bildern zu ſtärkſter Wirkung geſteigert.

verſchiebenſter Berkleidung und Geſtalt Friedrich Michael.

immer die gleichen bleiben : das lođende Burggraf, Waldfried : Rlytemnäſtra..

Beib in allen Reizen der Schönheit, der Tragödie in einem Aufzug. Urauffüh:

Reinheit und der Verderbnis als Helena, rung im Landestheater Meiningen am

als Herzogin von Parma, als Ima, als 22. November.

Papſtin und Madonna, ebenſo der Leufel Aus der klaſſiſchen Oreſtie holt ſich

immer derſelbe als Gelehrter, als Sofs Burggraf die Geſtalt der Klytemnäſtra

mann , als Cortez in fünfmal wechſeln und vermeint ſie ins Moderne umzu:

der Erſcheinung. Beſonders wirkſam aber gießen . Aber man ſpürt vergebens zwi:

iſt das Stück durch die derbkomiſche ſchen einer Aneinanderreihung von Gräß

Nebenhandlung der Kaſperſzenen um- lichkeiten nach einem tieferen Sinn , und

rahmt und unterbaut. Das Stüd hatte die gekünſtelte Sprache vermag auch kei

in Hannover ſtarken Erfolg, dank auch neswegs über die innere Leere hinweg

der fein nachfühlenden Spielleitung zutäuſchen . Es war daher ſchade, daß

Dr. Roennekes, der in farbiger Plaſtik gute darſtelleriſche Kräfte ſo nußlos ver

das einheitliche Grundmuſter durch die tan wurden . A. H. leib.

bunte Fülle der Erſcheinungen durch : Serramare, Georg : Erfüllung. Ein

ſchimmern ließ. Heinrich Goebel. Spiel in drei Aufzügen. Uraufführung

Lernet . Holenia , Alexander : Deme- im Wiener Burgtheater am 25. No:

trius. Sechs Szenen. Uraufführung vember.

im Alten Theater zu Leipzig am Ein Meer von frommen Worten : in

22. November. dem ertrinkt der Bericht über den Fra

Der Demetrius dieſes jungen öſter : Filippo Lippi, der eine Nonne, die er als

reichiſchen Dichters zerbricht an ſeinem Madonna malen wollte, nicht auf der

Zweifel. Die furchtbare Unſicherheit und Leinwand, ſondern im leben zur Mutter

Ungewißheit der ganzen Zeit gipfelt in machte, um ſie dann im Mutter- und:

dem Schidſal deſſen, der nicht Zar ſein Weibſein die Erfüllung ihrer Natur fins

tann, weil er es nicht zu ſein wagt. Aber den zu laſſen. Nach vielen Worten und

nicht eigentlich die Geſtaltung dieſes manchen Geſchehniſſen gelingt dies ; ges

Gipfels, dieſer Demetrius- Tragödie feſ: läutert, unter Glodenklang und Geſang

ſelt, ſondern die breite Baſis der erſten Fehrt ſie als Gattin zu ihrem Gatten

Szene, in der Boris Godunow ſtirbt, beim, dem ſie durch die Gier ſeines Ver
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langens entſeßt tags zuvor entflohen , das Glück zu winken. Das Schidſal

und glücſtrahlend reißen beide die tren- ſelbſt ſollte es ihm zutragen : Es kommt

nenden Mauern ein, die ſie ſelbſt erbaut die Meldung, Blücher ſei gefallen .

haben . Der Handlungsverlauf ohne Nun ſteht das allſeits mißachtete Stief:

Zwang, ohne Rückgrat, ja ſelbſt ohne find Gneiſenau wohl auch wieder allein ,

tiefere Einſicht in die Qualen eines er : mitten im Zoſen des Kampfes unter der

lebten , nicht erdachten Lebens entſchä: Mühle bei Brye; aber nun hat ihm das

digte nicht für die Breite, mit der für die Schickſal die Führung der ganzen Ar

Idee geworben wurde; es war alles ro mee übertragen : „ Ich muß nicht mehr,

namenlos traurig, in duldender Unkraft ich ſoll nicht mehr. Ich darf ! “ Und er

verfließend, daß es im Theater verweht führt das Heer zu entſcheidenden Siegen.

werden mußte. Friß lehner. Unter dieſer Mühle hat er ſich gefunden .

Goet , Wolfgang : Neidhardt von In den Zuillerien zu Paris begrüßt ihn

Gneiſenau . Schauſpiel ins Aften . der greiſe Feldmarſchall Möllendorf, in

Uraufführung im Württembergiſchen ihm den großen Menſchen und Führer

Landestheater zu Stuttgart am 28. No: erkennend, als den Erben Friedrichs des

vember. Großen. Da erkennt Gneiſenau den

Endlich wieder ein Bühnenwerk, bei Sinn ſeines Lebens : „ Ich habe ein gan =

dem Dichtung und Bühnenwirkung des Leben durchgepfercht, um unter einer

gleichermaßen hohe Qualität zeigen. Mühle Flügel einmal mich ſelber zu

Gneiſenau, der als Feldherr von der empfinden, zu erfüllen . Das iſt genug.

Auflehnung Preußens gegen Napoleon Glaubt mir's ." — Das in ganz kurzen

bis zum Friedensſchluß in Paris eintrat, Zügen der Inhalt des bedeutenden

wurde vom Hof als mißliebiger Menſch Werkes, das bei ſeiner Uraufführung

betrachtet. Seiner Siege rühmt ſich ſtets ſtarken Beifall errang. Die ausgezeich

ein anderer, die Blücher und York. nete Regie W.nete Regie W. Harniſche zog die 21 Bil

Einſam , allein bleibt er , ſelbſt der König der in 18 zuſammen und gab dem ganzen

hat nur einen formellen Dank für ihn. eine ſtraffe, einheitliche Linie.

Nach einer Schlacht beſucht ihn ſeine A. Burkert.

Frau, die er, wie ſeine Kinder, ſchon lange Diebenſchmidt: Vom lieben Au.

nicht mehr geſehen hat. Während der guftin . Volkskomödie in drei Akten

Auseinanderſeßungen beider Ehegatten mit Muſik, Geſang und Lanz. Urauf

ertönt Muſik. Gneiſenau glaubt, wie führung im Staatstheater zu Caſſel

ſchon ſo oft, es gelte ihm für ſeine ge- am 28. November.

wonnene Schlacht, geht mit Caroline Abraham à Santa Clara erzählt in

ans Fenſter, damit ſie ſehe, wie das Volk ſeinem Wohlangefüllten Weinkeller " ,„ ,

ſeinen Helden ruft. „ Hoch Blücher“, wie in Wien zur Peſtzeit, eben als die

ſchreit begeiſtert das Volk. „ Alſo wieder Türken die Stadt belagerten , ein be:

ein anderer, niemand denkt an ihn.“ fannter Spielmann im Rauſch für tot

Gneiſenau nimmt nach Scharnhorſts aufgeleſen und von den Peſtträgern ins

Lod deſſen Stelle im Blücherſchen Gene: Maſſengrab geworfen wird, dort lang

ralſtab ein. Endlich ſcheint ihm aber doch ſam zu ſich kommt, die Oberwelt durch

:
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Dudelſadblaſen von ſeinem unverſehrten ihn einen erheblichen Schritt weiter der

Daſein in Kenntnis regt, herausgezogen Volkstümlichkeit entgegenträgt. Und der

wird, nach etlichen Tagen aber doch den außerordentliche Widerhall von ſeiten

Lod erleidet. Dieſer Spielmann war kein eines ſonſt mehr als ſpröden Publikums

anderer als der liebe Auguſtin , deſſen hat dem Dichter recht gegeben .

über allen irbiſchen Jammer hinweg Will Scheller.

dudelndes Lieb ja noch heute geſungen Sech , Paul : Erde. Die vier Etappen

wird. Dießenſchmidt hat ihn zum Helden eines Dramas zwiſchenRhein undRuhr.

einer Volkskomödie gemacht, eines Thea- Uraufführung am Neuen Schauſpiel

terſtücts, in dem Realismus und Phan: haus in Königsberg i. Pr. am 5. Des

taſtit, berber Scherz und lyriſche Weich- Jember.

heit, Sinnfälligkeit und tiefer Sinn, Es ſpricht für den Lyriker Paul Zech ,

ſchöpferiſch miteinander verwoben und daß ihm die Kategorien des Dramati:

füglich nicht mehr zu trennen , als orgas ſchen fremd find. Wo er auf Bühnens

niſches Wachstum erſcheinen . Auguſtin wirkung auswirkung aus iſt, wird ſie gleich fauſtdict

paſſiert, was Abraham erzählt, aber er mit dem Spachtel aufgetragen. Man

ſieht die Peſt leibhaftig auf zwei Beinen fann ſtellenweiſe glauben, ſchlechten Su

wandeln und geht mit ihr, die ſich aus dermann vor ſich zu haben. Es iſt ſchade :

einer ſchrecklichen Here in ein liebliches was an dieſem Stüc dichteriſch empfun :

Herlein verwandelt, um ſeines Lebens ben iſt, tritt auf dem Theater als Rolpor

willen die Wette ein , daß er, welche tage zutage. Die ſtarke Wirkung auf das

Herrlichkeiten der Welt ſie ihm auch ,, Publikum " zeigte wieder einmal, daß

binnen einer beſtimmten Friſt zeigen heute kein Stück ſchlecht genug ſein kann .
mag, auf alles verzichten kann . Ger Da ,,Erbe" aber immerhin einen dichte:

winnt er die Wette, ſo will die Peſt ihn riſchen Kern hat, wird dieſe Wirkung

laufen laſſen . Und, ſo ſchwer es ihm nicht nachhaltig ſein. Der große Lyriker

auch wird, er gewinnt ſie, tann aber und prächtige Menſch Paul Zech iſt durch

nun , da das Peſtmädel von ihm gehen die Vorgänge im Ruhrgebiet, auf einem

will , das ihn ſoviel genarrt hat, auf dieſe ihm vertrauten Boden alſo, erſchüttert

Liaiſon nicht verzichten und folgt dem worden . Aber dieſe Vorkommniſſe liegen

Phantom willig zurück in die Peſtgrube, noch zu nah, und ſo ſtreift auch dieſes

wo ihn das Aufglimmen jenſeitiger Ses Stück unwillkürlich an gewiſſe „vater

ligkeit ſanft entſchlummern läßt. Mit ländiſche Dichtungen “ , mit denen es

einem Verſtändnis für die Sehnſucht der innerlich wenig zu tun hat. Arbeitet mit.

Maſſen nach der gleichzeitigen luft des Mitteln, die das Stoffliche nicht über-:

Schauens und der Gemütsbewegung, wunden haben und dennoch ſchon ver

einem Verſtändnis, das , wie es hier in braucht ſind. Durch alle Schichten der

Erſcheinung tritt, ohne innere Ber : Bevölkerung wird die Idee der Erd

wandtſchaft, ohne Liebe nicht denkbar verbundenheit hindurchgetrieben. Arbei-:

und mit glücklicher Hand und Bühnen- ter, Grubenbeamte, Sipo, ſelbſt der Se ::

geſchict allein nicht zu erklären iſt, hat paratiſtenführer Schnieder, alle ſind ſie

Dießenſchmibt dieſes Werk geſtaltet, das der heimiſchen Scholle verhaftet. Aber
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Einzelſchidfale, die ſich von dieſer Ver: Ewigkeit; ſie iſt ein wenig ironiſch und

bundenheit loslöſen , bleiben in der durch macht traurige Spaße. Sie läßt das

tauſend Zeitungsartikel und tauſend Großmaul Hepp noch rechtzeitig bereins

Kolportageſtüđe verbrauchten Schas fallen , ſie überliſtet ſogar den tüchtigen

blone befangen . Ein ins Naturaliſtiſche Pinkalla, fie löſcht das Leben des Melans

umgearbeiteter Schlageterfilm . Was an cholifers aus und Manja wird von ihr

dem Dialog dichteriſch und ſpannung verhaftet. Noch einmal ſchreit in Manja

geladen iſt, ertrinft in den kolportagehaft das Elend der Zeit auf. Dann pfeift der

komponierten Situationen . Die Regie Hilfszug. Bald iſt das Haus wieder leer.

des neuen Intendanten Friß Jeßner war Es iſt nichts Neues in dem Stüđ , es iſt

bemüht, den wertvollen Kern herauszu : kein welterſchütterndes Thema, keine ges

ſchälen und das Theaterwirkſame der rade bedeutſame Geſtaltung, aber es hat

Handlung auszunußen, konnte aber über ein diskutables Niveau, und das iſt ſchön .

die Bedeutungsloſigkeit des Abends nicht Wilhelm Kunze.

hinwegtäuſchen. Walther Harich. Guggenheim , Werner Johannes : Das

Palikich , Otto Alfred : D 24. Schau- Reich . Tragödie in 4 Akten . Urauffüh :

ſpiel in drei Akten nach einem Bühnen : rung im Stadttheater zu Kiel am 5. Des

entwurf von Hanns Merc . Urauffüh : jember.

rung im Intimen Theater zu Nürn : Im Mittelpunkt des Werkes ſteht der

berg am 5. Dezember. junge romantiſch -ſchwärmeriſche und

An zwei alten Baronen iſt die Infla : weltfremde Kaiſer Otto III ., der unter

tion vorübergegangen, ſie ſind verarmt, dem Einfluß ſeines Erziehers Gerbert,

aber alt genug, nichts mehr davon zu des ſpäteren Papſtes Sylveſter II., fich

merken . Sie leben ein verträumtes Da: in den Bahn verrennt, ein chriſtliches

ſein , ſie reden viel, ſpielen Domino und Weltkaiſertum und Friedensreich zu

gehen zu Bett, wenn der D-Zug vorüber : ſchaffen , aber dem Rieſenmaß ſeines

gefahren iſt. Sonſt überlaſſen ſie alle Wollens nur ein ſchwaches Können ents

Sorgen der jungen Baroneſſe. In einer gegenzuſtellen vermag und darum ſees

Novembernacht nun fährt der D-Zug liſch und körperlich zuſammenbricht..

nicht vorüber, ſondern entgleiſt, und vier Neben dieſer Tragödie eines Einzel:

der obdachlos gewordenen Paſſagiere weſens ſucht der Verfaſſer, vor allem im

ſuchen wenigſtens für ein paar Stunden Anfang ſeines Werkes, jene maſienpins

in dem Schloß Schuß ; in den welt: chologiſch ſo intereſſante und von der

abgeſchiedenen Frieden dieſes Hauſes Kirche geſchürte Weltuntergangsſtim

grinſt das Schlangenantlig unſerer fried- mung zu zeichnen , die im Jahre 1000 die

loſen Zeit: der Geſchäftsmann Pinkalla , Chriſtenheit ergriffen hatte. Aber ſtatt

die geriſſene Spionin Manja, der melan: eines großartigen, künſtleriſch gebän

choliſche Taugenichts Waag und der digten Zeitgemäldes gelingt es dem

großmäulige Tunichtgut Hepp, der auf Autor nur, grobe Theatereffekte aneinans

die imaginäre Erbſchaft der Baroneſſe derzureihen , die keine innere Anteil:

ſpekuliert. Zwiſchen den vier Geſtalten nahme aufkommen laſſen. Guggenheim

ſpielt die Zeit, der Hintergrund iſt die hat ſich ebenſo wie der Held ſeiner Iras
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gödie an eine zu gewaltige Aufgabe ges die zudem noch in einer banalen Sprache

wagt, der ſeine Kräfte nicht gewachſen vorgetragen werden , klar zu geſtalten.

ſind und die nur von einem begnadeten Er läßt Theſeus eine merkwürdige

Dramatiker wie Shakeſpeare, Schiller Wandlung durchmachen, während unſer

oder Hebbel hätte gelöſt werden können . Held in ſich ſelbſt das Labyrinth und

Reinhold Stolze. den Minotaurus fühlt und ſchließlich

Hoerner, Herbert von : Sheſeus. Ein der Befreier Athens wird. Der Aufbau

Schauſpiel in drei Leilen . Urauffüh- des Werkes iſt undurchſichtig, ganz ver:

rung im Landestheater Meiningen am fehlt der zweite Teil, der aus einer Reihe

6. Dezember. nur oberflächlich miteinander verknüpf:

Hier bietet ſich die klaffiſche Theſeus: ten Szenen beſteht. Allerlei Motive wer :

ſage in moderner Geſtaltung; wie es den angeſchlagen , aber nicht durchges

ſcheint mit Anſpielung auf Gegenwarts- führt. Die bühnentechniſche Unvolls

verhältniſſe. Denn Theſeus iſt eineiſt eine kommenheit wird durch Donnerrollen,

Lichtgeſtalt, die das Wert der Befreiung Traumerſcheinungen nicht verdedt. Die

von dunklen Mächten durchführt. Sein von Willy Stephan ſehr gut durch

Kampf gegen den Minotaurus ſoll gearbeitete Aufführung erbrachte bem

dieſen Vorgang ſymboliſieren. Aber dem Dichter einen Achtungserfolg.

Dichter gelingt es nicht, ſeine Gedanken, K. H. Leib.

Mitteilungen

Paul Ernſt wird am 7. März 60 Jahre bert Eulenberg an ſeinem Lebensnach

alt. Ein von Mar Deſſoir, Graf Reyſer: mittag fich ganz den Muſen widmen

ling, Hans Vaihinger, Henrik Pontoppis tann. Gerhart Hauptmann. Thomas

dan u. a. unterzeichneter Aufruf erbittet Mann. Hans Pfißner. Richard Strauß.

Unterſtüßung der ,Paul Ernſt-Spende" Das Scheffel-Muſeum in Karls :

( Bayeriſche Vereinsbant, München ), um ruhe , das der Deutſche Scheffel-Bund

den Drud des Hauptwerkes des Dichters, in den vom badiſchen Staate zur Vers

des Kaiſerbuches “, zu ermöglichen und fügung geſtellten Räumen des dortigen

es ihm fertig auf den Geburtstagstiſch Schloſſes errichtet, ſoll am 16. Februar

zu legen .
1926 , Scheffels 100. Geburtstag, ers

Der Dichter Herbert Eulenberg öffnet werden.

wird am 25. Januar 1926 fünfzig Jahre Als Jugendpreis deutſcher Er:

alt. Zu Ehren dieſes Lages haben ſich zähler iſt dem Verbande Deutſcher Ers

die Unterzeichneten zuſammengeſchloſſen, zähler (Berlin W 50, Nürnberger Str.

um ihm den Dank für ſein Schaffen aus: 9/10 ) von der Deutſchen Buchgemein

zudrüden . Sie wollen durch dieſen Auf- ſchaft ein jährlich wicderkehrender Preis

ruf die deutſche Reſerwelt auf einen ihrer von 10000 Marf geſtiftet worden für

Beſten hinweiſen und auch die deutſchen den jeweilig beſten , bisher unveröffent

Bühnen auf das Ehrenjahr des Bühnen: lichten Roman junger Erzähler. Der

dichters aufmerkſam machen. Möge dieſe Autor darf zur Zeit der Einreichung das

Unerkennung dazu beitragen, daß Her: 35. Lebensjahr nicht vollendet haben.
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-

Der Gerhart Hauptmann -Preis 150. Geburtstag Joſef von Görres', am

wurde der Dichter Jakob Haringer zu: 28. der 200. Geburtstag Chriſt. Felir

erkannt. Geſtiftet anläßlich des 60. Ge: Weißes .

burtstages Hauptmanns, iſt der Preis Geburtstage im Januar.

erſt jeßt erſtenmalig verliehen worden . 80. Geburtstag : am 5. Rudolf Euden ,

Eine Marlitt :Gedenkfeier fand Profeſſor an der Univerſität šena, ge

am 5. Dezember in Arnſtadt i. Th., dem boren in Aurich. – 60. Geburtstag :

Geburtsort der Marlitt, anläßlich ihres am 5. die Schriftſtellerin Sophie Kloerb

100. Geburtstages ſtatt. Am 6. Dezem in Schwerin i. M., geboren in Wanos :

ber wurde eine Gedächtnistafel am Ge: bec ; am 24. Leopold Weber in München ,

burtshauſe enthüllt und eine Marlitt: geboren in St. Petersburg ( „ Asgard ",

Stiftung ins Leben gerufen. „ Miðgarð “, „ Dietrich von Bern " ); am

Im Preisausſchreiben der Großen 29. Romain Rolland in Genf, geboren

Düſſeldorfer Ausſtellung ( . November: in Clamecy ; am 31. Emil Strauß in

heft 1925, S. 528) wurden mit erſten Mahlſpuren i. Hegau , geboren in Pforz

Preiſen ausgezeichnet : Heinric Rehm heim (f. den erſten Aufſaß dieſes Hef:

( Novelle), Richard Ahne ( Humoreske) tes ). - 55. Geburtstag : am 2. Wil:) )

und Hanna Keil (Gedicht). helm Bölſche in Schreiberhau i. R., ges

Den zur Förderung der Hambur : boren in Köln. — 50. Geburtstag : am:

ger Künſtler ( einſchl. der Schriftſteller 9. Hans Bethge in Berlin, geboren in

und Muſiker) bereits früher bewilligten Deſſau ; am 14. Guſtav Schröer in Er:

Betrag hat die Hamburger Bürgerſchaft furt, geboren in Wüſtegiersdorf; am

auf Antrag des Senates um 30000 M. 25. Herbert Eulenberg in Kaiſerswerth b..

erhöht. Düſſeldorf, geboren in Köln -Mühlheim .

Rudyard Kipling wurde die gol: Geſtorben iſt am 5. Dezember 1925

dene Medaille der engl. „ Königlichen Ge: in Warſchau Wladislaw St. Reymont.

ſellſchaft für Literatur " zuerkannt. Sie Der polniſche Dichter wurde 1924 für

wurde ihm während des Banketts zur ſeinen Roman , Die polniſchen Bauern "

Jahrhundertfeier der Geſellſchaft über mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Er

reidt. war der Sohn eines Dorforganiſten .

Gedenktage im Januar : am 2. iſt Die Jahresernte bringt im bei

der 125. Todestag Joh. Kaſpar Lavaters, liegenden erſten Bogen des Jahrgangs

am 12. der 180. Geburtstag Peſtalozzis, 1926 zwei Abſchnitte aus Heinrich„

am 19. der 350. Lodestag Hans Sachs ', Lerſch , Menſch im Eiſen “ und den An

am 23. der 175. Geburtstag Iak. Mich. fang einer Probe aus „Hans feip , Gos

Reinh. Leng', am 24. der 150. Geburts: dekes Knecht“, die im nächſten Bogen zu

tag E. Th. A. Hoffmanns, am 25. Der Ende geführt wird.

Verantwortlich : Für Artifel, Beſprechungen und „ Jahresernte": Will Desper in Meißen , für Zeitſchriften :

Dr.Wilhelm Frels, für Bühnen : Dr.Friedrich Michael, für die Redaktion ,NeueBücher undMitteilungen : Ernſt
Metelmann, ſämtlich in Leipzig . Redaktionsſchluß : 15. des Vormonats. - InDeſterreich verantwortlichfür
die Redaktion :Leopold Hetdrid , Wien I, Spiegelgaſſe 21 . Berlag von Ed. Avenarius, Leipzig, Poftſhed
konto Leipzig 67292 Die ſchöne Literatur erſcheint monatlich . Preis für das Kalender- Vierteljahr 2M.
(einſchl.der monatl.16 ſeitigen Beilage ,Die Jahresernte"). Beſtellungen nimmt jede Buchhandlungentgegen .

Falls nicht durch Ortsanſäſſige Buchhandlungen bezogen werdenkann, liefert die Verlagsbuchhandlung Ed. Äves

narius , Leipzig, Roßſtr. 5. Porto pro Vierteljahr bel direkter Zuſtellung30Pf. Beſtellung durch Zahlkarte emp

fohlen .- Anzeigenpreiſe :VorzugsſeitenIIo M.,ſonſtige Seiten 90 m . | Seite 50M., Seite 25 M.Bellages

gebühr bis 8 g pro Tſd . 13M. - Nachdrud tamtlicher DriginalsBeiträge verboten.
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnde

Ali

Wilhelm Schmidtbonn

Von Herbert Saekel

rls man jüngſt das Jubiläum Jean Pauls feierte, da konnte es natürlich

nicht ausbleiben , daß in nahezu allen Auffäßen, Reden und Büchern über

dieſen wunderſam großen Fabulierer dem Hinweis : wie ſehr er der Prototyp

beſten deutſchen Menſchentums ſei, die Bemerkung angefügt wurde : in unſerer

Zeit freilich gebe es ſolch edles und reines Deutſchtum nicht mehr. Wir Deut

ſchen des 20. Jahrhunderts ſind ja (nachdem die Überheblichkeit, mit der wir

uns zuvor vor den anderen Nationen gern als das , Volk der Dichter und Den

ker “ gaben , einige recht böſe Dämpfer erfahren hat) ſo kritiſch gegenüber uns

ſelbſt geworden, ſo kleinmütig beſcheiden , daß wir uns nicht einmal dies Ein

fachſte und Natürlichſte mehr zutrauen : deutſch ſein zu können, unſere ein

geborene Volksart, unſere von den Vätern überkommene eigene Lebensform

auch nur bewahren , geſchweige denn ſie pfleglich mehren und vervollkommnen

zu können ! Allenfalls bis zu Bismard,Menzel, Keller,Treitſchke noch glauben

wir reines unverfälſchtes Deutſchtum als in geiſtig -künſtleriſchem Werk wir

kend feſtſtellen zu können – was darnach kam und kommt, gilt uns als ent

artend oder ſchon entartet, als nur noch dem Scheine und Worte nach deutſch,

im Weſen aber undeutſch , oder zum mindeſten als Werk eines durch allzu enge

Berührung mit fremden Gedankenwelten verwirrten , durch die Hingabe an

eine übermechaniſierte Ziviliſation von ſeinen guten Grundlagen abgelenkten

Deutſchtums. Von daher auch der außerordentliche große Erfolg der wirklichen

oder vermeintlichen Geiſtesheroen fremder Zunge im Deutſchland der leßten

Jahrzehnte bei gleichzeitig nachlaſſendem Intereſſe für Werke unſeres eigenen

Bereichs—warum ſollte man denn auch aus vermeintlich zweiter Hand nehmen ,

was man in reinerer Geſtalt unmittelbar bei ſeinem urſprünglichen Schöpfer

haben kann ? Selbſt der große Krieg mit ſeinem übergreifen des Völkerkampfes

auch auf künſtleriſches Gebiet hat hieran ja nur wenig geändert: er hat zwar

die Bereitwilligkeit zur maſſenhaften Aufnahme fremden Geiſtesgutes etwas

gedämpft, hat ſie aber keineswegs aufhören laſſen , und ſeither iſt ſie ja in

rapidem Tempo nur noch größer geworden als vordem.
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Wie konnte nun eine ſo geringe Meinung von den geiſtigen, inſonderheit den

künſtleriſchen Leiſtungen der gegenwärtigen deutſchen Generation aufkommen

und nahezu allgemeingültig werden ? Abgeſehen von den gerade heute recht

zahlreichen Fällen , in denen man hinter Urteilen über Kunſt und Künſtler den

Politiker, ſchlimmer noch : den Parteipolitiker zu ſuchen hat, ſcheint mir dies

die Folge des Umſtandes, daß wir uns daran gewöhnt haben , eine beſtimmte

Epoche der deutſchen Geiſtesgeſchichte als die ,, Blütezeit des deutſchen Geiſtes "

anzuſehen und die führenden Geiſter dieſer Epoche als die Repräſentanten

des Deutſchtums im höchſten und reinſten Sinne. Der Durchſchnittsbürger von

heute erſeßt das ihm fehlende innere Verhältnis zu den geiſtig-künſtleriſchen

Leiſtungen ſeines Volkes in der Vergangenheit (es fehlt ihm, weil er keine

Zeit hat, es zu gewinnen ) durch den ihm von Schulen , Buchhandels-Schlag

worten und populären Handbüchern anerzogenen blinden Glauben an die Un

übertrefflichkeit der ſogenannten ,, Klaſſiker" . Und von daher kann ſich dann

die naive Anſchauung ausbreiten : wahrer deutſcher Geiſt und reine deutſche

Art müßten ſich immer in den Formen ausſprechen , immer zu den Zielen hin

führen , die für das Schaffen eben jener ,, Klaſſiker “ kennzeichnend waren , und

was in anderen Formen erſcheine, zu anderen Zielen ſich bekenne, ſei eben nicht

mehr unverfälſcht deutſch ! (Wohlgemerkt : ich ſpreche nicht von jener, doch nur

ſehr dünnen , geiſtigen Oberſchicht, für die es natürlich kein Geheimnis iſt, daß

bei Stifter etwa und anderen deutſcher Geiſt ſich unmittelbarer und reiner in

Kunſt umſeşte als bei ſehr vielen der offiziell abgeſtempelten „ , Klaſſiker “ mit

ihren vielen Anleihen bei der Antike, bei Frankreich , Spanien, ſelbſt Perſien

uſw., ſondern von den breiten Schichten des leſenden, hörenden , ſchauenden

Kunſtpublikums, zu denen man auch große Kontingente der ſogenannten Ge

bildeten rechnen muß). Da nun aber nur ganz ſelten einmal ein Schaffender

von heute infolge beſonderer perſönlicher Veranlagung in eben den Formen und

eben der Art ſchaffen können wird, die für die Generation jener „ Klaſſiker “

organiſch notwendig waren , ſo erſcheint zwangsläufig der naiven Betrach

tungsweiſe dieſer Schichten ein Großteil heutiger Dichtung und Kunſt als un

deutſch oder jedenfalls nicht mehr rein deutſch . Eine politiſch infizierte oder mehr

das Urteil ihrer Leſer nachſchreibende als ſelbſt wertende oder auch nur zur

Bequemlichkeit neigende Kritik aber beſtärkt dieſe Leſer nur noch in der Hin

neigung zu ſolcher ſummariſchen Aburteilung. Wenn aber dieſe Kritik einmal

ein Werk als ausnahmsweiſe ,, echt deutſch " empfiehlt, ſo hat man Anlaß, miß

trauiſch zu ſein, denn dann iſt ſie zumeiſt auf eine äußerlich deutſchtümelnde

Haltung hineingefallen, die mehr gegen als für innerliche Deutſchheit dieſes

Werkes ſpricht. Dieſe Kritik aber und ihr Publikum gehen dafür an den Werken

so
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unſerer Zeit, die wirklich aus beſtem deutſchen Geiſte geboren und von beſter

deutſcher Art erfüllt ſind, in den meiſten Fällen achtlos vorüber. Und es gibt

auch in unſerer Zeit zwiſchen jenen nur in ihrer aufdringlichen Faſſade deutſchen

Werken und den (unleugbar nicht minder zahlreichen ) anderen , die von vorn

herein auf jede kulturelle Bodenſtändigkeit, auf das Verbundenſein mit irgend

einem Volkstum bewußt Verzicht leiſten, doch gar manche von dieſer beſten Art.

Jenes wahre und reine Deutſchtum , das man jeßt wieder einmal an dem toten

Jean Paul pries, iſt als lebendig wirkende Kraft auch noch in unſerem zeit

genöſſiſchen Schrifttum zu erſpüren - man muß nur das eine in Betracht

ziehen : daß es ſich heute notwendigerweiſe in anderen Formen ausſprechen muß

als etwa bei Sean Paul !

Es ſchien mir geboten , dem Aufſaß über den am 6. Februar 1926 in das

ſechſte Jahrzehnt ſeines Lebens eintretenden Wilhelm Schmidtbonn dieſe all

gemeinen Ausführungen voranzuſchicken und durch ſie das Beſte und legte,

was über dieſen Dichter und ſein Werk zu ſagen iſt, ſchon vorzubereiten. Für

die, die ihn wirklich kennen , ſteht gerade Schmidtbonn als ein Vertreter reinſter

deutſcher Art in dieſer Zeit und ihrer Dichtung da - aber noch immer ſind es

nur wenige, die ihn wirklich kennen. So iſt es möglich , daß er den einen ob des

durch alle ſeine Werke hindurchgehenden entſchiedenen Bekenntniſſes zur inne

ren Freiheit vor Gott und Menſchen als ein übereifriger Verfechter äußerer

Freiheitlichkeit, wohl gar als ein Radikaler im kleinen politiſchen Sinne gilt

und es ſpricht da doch nur jene liberalität des deutſchen Menſchen aus ihm,

die den gleichen Kritikern bei Humboldt etwa oder Goethe durchaus unverdäch

tig iſt ! (Daß die militäriſche Zenſur Schmidtbonns ,, Stadt der Beſeſſenen “

nach der Leipziger Uraufführung 1917 als politiſch verdächtiges Stück unter:

drückte, ſei hier nur als Beiſpiel für die geradezu groteske Blindheit dieſer In

ſtitution in künſtleriſchen Dingen feſtgeſtellt ärger iſt wohl kaum je ein

Dichter in ſeinen wahren Abſichten verkannt worden !) Auf der anderen Seite

aber iſt man leicht geneigt, den Rheinländer Schmidtbonn, der in ſeinen Dramen

und Erzählungen vielfach rheiniſche Menſchen , rheiniſche landſchaft und rhei

niſches Leben darſtellt, als einen „ Heimatdichter “ in jenem engen und äußer

lichen Sinne zu betrachten , der das Ideal der um die Jahrhundertwende

modiſchen ,, Heimatdichtung “ war. Auch darin liegt eine Verkennung dieſes

Dichters, für den das äußere Bild ſeiner engeren Heimat, ihrer Menſchen

und ihres Lebens niemals die Hauptſache iſt, ſondern nur der natürliche

Rahmen für das Menſchentum und die geiſtige Atmoſphäre, von denen er

handelt. Man wird aber, wenn man auf dieſe Dinge achtet, leicht feſtſtellen

I
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können , daß der gleiche Geiſt, das gleiche Menſchentum auch die Bücher Schmidt

bonns beſeelt (und in dieſen vielleicht noch ſtärker und reiner wirkt als in den

anderen), in denen nicht die Rheinlande, ſondern andere Teile der Erde oder

ſogar Phantaſiewelten irgendwo draußen im Weltenraum den Hintergrund

abgeben. Dies unverkennbar Rheiniſche aber in der geiſtigen Haltung des

Schmidtbonnſchen Werkes iſt weit mehr als nur der dichteriſche Ausdruck ſpezi

fiſcher Charaktereigenſchaften , Denkweiſen und Gefühlseinſtellungen gerade

des rheiniſchen Volksſtammes. Anderen Ortes habe ich einmal betont, daß

„ſtets da am ſtärkſten und reinſten das Rheiniſche iſt, wo es ſich aus provinziel

ler Begrenzung ins Deutſche ausweitet “ — iſt es noch nötig, daran zu erinnern ,

daß durch lange Jahrhunderte hindurch Rheinland und Deutſchland, rheiniſche

Kultur und deutſche Kultur vollkommen identiſch waren ? - , und ſpürt man

den weſentlichſten Elementen dieſer rheiniſchen Dichtung Schmidtbonns nach :

ſeeliſche Tiefe, Gefühlsinnigkeit, romantiſche Melodik und jener feine Humor,

in den ein gebändigter Peſſimismus ſich erlöſt, ſo wird man unſchwer erkennen,

daß dies weſentliche Charakterzüge auch aller im Geiſte und nicht nur im Worte

deutſchen Dichtung ſind. So kann man, wie eingangs angedeutet, die geiſtige

Haltung Wilhelm Schmidtbonns und ſeines Werkes mit keiner treffenderen

und erſchöpfenderen Formel umſchreiben als eben jenem inhaltsſchweren

kleinen Worte: deutſch !

In welchem Maße gerade Schmidtbonn in dieſer Zeit ein Repräſentant zu

tiefſt deutſcher Dichtung iſt, tut ſchon eine flüchtige Umſchau unter ſeinen epi

ſchen Arbeiten dar. Mählich hat ſich ja bei uns die Erkenntnis Bahn gebrochen ,

daß neben der viel bewunderten Kunſt der franzöſiſchen Romanciers mit ihrer

ſtraffen Konſtruktion, ihrer klaren dynamiſchen Gliederung des Stoffes die

ganz anders geartete, die lodere, oft erſt auf tauſend Umwegen zum Ziele

kommende, ja : nicht ſelten ſogar unter dem Erzählen zu einem neuen Ziel ab

ſchwenkende Geſtaltungsweiſe unſerer deutſchen Erzähler eine durchaus gleich

berechtigte epiſche Methode iſt. Wir haben erkennen gelernt, daß keineswegs

ein vom Intellekt her beſtimmter architektoniſcher Wille unbedingte Voraus

feßung guter Epik iſt, daß vielmehr die von Intuition , Gefühl und Phantaſie

muſikaliſch beſchwingte impulſive Fabulierkunſt gleich vollkommene epiſche

Leiſtungen hervorzubringen vermag. In Jean Paul, Stifter, Keller, Raabe

verehren wir Meiſter dieſer der ſeeliſchen und geiſtigen Grundſtimmung des

deutſchen Menſchen am meiſten gemäßen Epik – und in Wilhelm Schmidt

bonn grüßen wir den legitimen Erben dieſer Meiſter in unſeren Tagen. Iſt es

ſchon bezeichnend, daß es ihn immer wieder zu der vielleicht reinſten und höchſten
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Form ſolcher deutſchen Epik hintreibt: zum Märchen ( ſiehe die unter dem Titel

„ Der Garten der Erde“ vereinten wundervollen „ Märchen aus allen Zonen“,

das Märchenluſtſpiel „ Maruf, der tolle Lügner“ , das legendenbuch „Der

Wunderbaum ", von den vielen märchenhaften und legendiſchen Stüden in den

Novellenbänden ganz zu ſchweigen !), ſo haben zwei der leßten Bücher Schmidt

bonns ihn vollends in die Reihe der großen deutſchen Fabulierer geſtellt. Das

eine iſt der Roman „ Der Verzauberte“ *, der von einer ſo ſtarken und kühnen

dichteriſchen Phantaſie zeugt, wie wir ſie ſeit der Zeit der Romantiker kaum auch

einmal nur am Werk geſehen haben , und der troß aller Buntheit und Krausheit

fich doch als Einheit lieſt und Einheit iſt, uno das andere jenes merkwürdige

,,Sommerbuch “ : „Die unerſchrockene Inſel" , darin Schmidtbonn um die

kleinen ſtofflichen Anregungen eines Sommeraufenthaltes auf Hiddenſee

herum einen faſt überreichen Kranz von feinen Märchen und legenden, Stim

mungsbildern , dramatiſchen Viſionen , Skizzen und innigen Gedichten in Proſa

flocht und durch das Element eines mit Melancholie und tiefſinnigen Refle

rionen eigenartig verwobenen feinen Humors zur Einheit band. Hier iſt der

Erzähler Schmidtbonn vollends zu ſeiner Miſſion durchgedrungen, das Erbe

der Jean Paul, Stifter und Raabe in dieſer unſerer Zeit zu pflegen und zu

mehren, wenngleich er ſeine in mehr verhaltenen und getragenen Tönen

ſchwingende Dichtung ſicherlich (und zu Recht) dagegen verteidigen würde, daß

ſie etwa nach Jean Pauls Rezept von dem heilſamen Wechſel zwiſchen

„ Dampfbädern der Rührung “ und ,, Kühlbädern der Satire “ gemacht ſei, und

wenngleich ſie ſich von den freundlichen Joyllen Stifters und Raabes durch

den raſcheren Atem eines von dem Stampfen der Maſchinen und dem Loben

weltumſpannender Machtkämpfe geſchütterten Zeitalters nicht minder unter

ſcheidet.

Wie man in dieſer Zeit Anlaß hat, die deutſche Art des Schmidtbonnſchen

Werkes zu betonen, ſo muß man auf ein anderes Moment - das nicht minder

ſelbſtverſtändlich ſein ſollte und es für Schmidtbonn ſicherlich auch iſt - eben:

falls mit beſonderem Nachdruc hinweiſen : auf Schmidtbonns Dichtertum .

Das will ſagen : darauf, daß hier in unſerer Zeit, für die das Wort ,, Dichter "

leicht den Beigeſchmack eines etwas komiſchen Pathos hat, einer am Werk iſt,

der wirklich noch ein Dichter im Sinne des alten vates iſt : Philoſoph, prieſter

licher Seher und Künſtler in Einem , und nicht nur ein ,,Schriftſteller“, ein

(mehr oder minder) geſchickter handwerklicher Verarbeiter (mehr oder minder)

dichteriſcher Einfälle. Daher denn alles, was Schmidtbonn ſchrieb und ſchreibt,

auch ſeine kritiſchen Aufſäße, ſeine Aufzeichnungen über Weltkriegs- Eindrücke

* Eine Probe aus dieſem Buche brachte die Jahresernte 1924 ( In Leinen geb. 3.50 M ).
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in Frankreich und auf dem Balkan* und nicht zuleßt ſeine Briefe, bis ins leßte

Wort hinein die Wärme, die magiſch feſſelnde und überzeugende Kraft und den

Schwung des aus ſeheriſcher Schau elementar hervorbrechenden Bekenntniſſes

hat, nicht fühle Verſtandesarbeit iſt, vom Intellekt ausgehend, nur vom

Intellekt vorwärts getrieben und nur auf dem Wege des Intellekts dem Leſer

ſich mitteilend. Man fühlt, wie hier jedes Wort aus dem Herzen kommt, und

jedes rührt auch unmittelbar an unſer Herz.

Aber es iſt nun nicht etwa ſo , daß die Vorherrſchaft des Gefühls bei Schmidt:

bonn und ſeinem Werk zu jener Art von Gefühlsdichtung führte, die — wir

kennen ſie ja in unſeren Tagen nicht minder gut, als die Generation vor hun

dert Jahren und die ihr voraufgegangene ſie kannten – vor lauter Gefühl nur

noch zu ſtammeln und zu ſchreien vermag. Hier ſpricht kein hemmungsloſer

Ekſtatiker und weltentrü & ter Träumer, ſondern einer, der mit klaren Augen

und ſcharfen Ohren mitten in der Realität ſeiner Welt ſteht, der aber kraft

ſeines dichteriſchen Sehertums hinter die Dinge zu ſchauen vermag, ihre vom

Alltag verdeckte geheime Schönheit und Heiligkeit ſieht. Und dieſes beſſere Bild

der Welt, ſo wie er es mit liebevollen Augen erſchaute, ſtellt er dann vor uns

hin, das Bild der Welt - nicht wie ſie iſt oder ſein ſollte, ſondern wie ſie ſein

könnte : groß und frei und ſchön, nicht von kalter Vernunft beherrſcht, ſondern

beſeelt von reinem , herzlichem Gefühl. Dies gibt Schmidtbonns Werk in allen

ſeinen Teilen den lyriſchen Grundton, dem er in ſeinen erſten Dramen noch die

Form des (allerdings mit ſouveräner Freiheit, niemals nach irgendeinem

Schema behandelten) Verſes ſchuldig zu ſein vermeinte - an reiner Lyrik hat

er bisher nur den einen Band „ lobgeſang des Lebens" veröffentlicht, der über

den zahlreicheren Dramenbänden und Erzählungen leider zumeiſt unbeachtet

bleibt - , der aber in den Proſadramen der ſpäteren Jahre, in den Novellen,

Legenden und Märchen nicht minder voll und rein klingt als in jenen . Bis in

die Regiebemerkungen Schmidtbonns hinein kann man dies für ihn kennzeich

nendſte Moment verfolgen : bei ihm ſind die Regiebemerkungen nicht nur nüch

terne techniſche Anweiſungen an Regiſſeur und Schauſpieler zur Sicherung

eines glatten und bühnenwirkſamen Ablaufs des Spiels, ſondern unentbehr

liche Teile der Dichtung ſelbſt, in denen oft in ſymboliſcher Bildhaftigkeit Ge

fühlsmäßiges ausſchwingt, das mit Worten und Handlungen der Menſchen

ſo ſtark und rein gar nicht fühlbar zu machen wäre.

„ Menſchen und Städte im Kriege“ und „ Krieg in Serbien“, über denen das beſchei

den große leitwort ſteht: „ Ich habe überall das Menſchliche im Kriege geſucht “ , ſind

nahezu die einzigen Kriegsbücher, die man heute noch leſen kann und in 50 Jahren noch

leſen müſſen wird, wenn man den tieferen Sinn fener grauſamen Jahre erfaſſen will.
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Dieſem Primat des Gefühls und dem aus ihm reſultierenden (yriſchen

Grundton in Schmidtbonns Geſamtwerk entſpricht ein Schwung, eine Kraft

und ein Glanz ſeiner Sprache, die in dieſer Zeit faſt ohne Beiſpiel ſind. Der

,vates“ , nicht nur Prieſter und Weiſer ja von Natur, ſondern ebenſo ſehr auch

Künſtler, weiß, daß Dichtung ſchon mit der Wahl der einzelnen Worte und

ihrer Zuſammenfügung zu beginnen hat, und offenbart ſein Dichtertum im

vollen Klang und in der wirkungsvollen Bildhaftigkeit noch des kleinſten Bei

wortes — ſo auch Schmidtbonn . Man täte ihm aber, geſellte man ihn deswegen

jenen modernen Wortkünſtlern zu, für die das erleſene Wort von ſchönem

Klang und ſein reiner Zuſammenklang mit anderen Worten Selbſtzwedł iſt,

ebenſo ſehr Unrecht, wie wenn man ihn mit jener anderen Wortkunſt des ,,Er

preſſionismus " in Verbindung brächte, die in ihrem Bemühen um den prä

gnanteſten Ausdruck ſeeliſcher Vorgänge durch „ Ballung " der Sprache nicht

minder in Manier ausartete — hier wie dort ,,dichtet “ man ſchließlich in ganz

unſinnlichen , d. h. undichteriſchen Abſtraktionen ! Schmidtbonns Wortkunſt

hält die gute Mitte zwiſchen dieſen beiden Extremen . Er liebt das ſchöne und

voll klingende Einzelwort und ſieht auf muſikaliſch reinen Zuſammenklang der

Worte, aber die Schönheit des Wortes iſt ihm doch nie Hauptſache und Selbſt:

zweck ; denn nie vergißt er, daß das Wort Träger von Gedanken- und Gefühls

werten ſein ſoll, daß es ſeinen vollen Wert erſt durch das erhält, was es ver

ſinnbildlicht und ausdrüdt. Vor allem aber achtet er darauf, daß jedes ſeiner

Worte Fleiſch und Blut hat, individuellen Sinn und Wert, daß nicht abſtrakte

Begriffe und abgegriffene, farbloſe Ronverſationsausdrücke ihm das Dichte:

riſche zerſtören. Wenn man auch nur ein paar Säße von ſeiner Hand lieſt, will:

kürlich aus der Mitte irgendeines ſeiner Bücher herausgegriffen , ſo hat man

ſofort ein Bild vor Augen, bunt, greifbar, voller Leben, und ſo iſt man mit

dieſer ſinnlichen Vorſtellung auch ſofort in der Gefühlsſphäre des Dichters

und ſeiner Dichtung zu Hauſe.

*

Wir ſprachen bis hierher von Grundelementen der Dichtung. Müßig wäre

es, nun die einzelnen Arbeiten Schmiðtbonns analyſieren , vergebene Mühe,

das Geſamtwerk als ſolches ,werten " zu wollen . ( Wer Schmidtbonn ſchon

jeßt mit abſchließenden Werturteilen und Regiſtriertiteln nahen wollte, bem

könnte leicht dieſer noch ganz jugendfriſche Fünfziger eines Tages die gleiche

unliebſame Überraſchung bereiten wie etwa Hermann Heſſe, der als reifer

Mann noch mit einer radikalen Neuorientierung ſeines Schaffens all die Wert:

urteile ſolcher eilfertiger Kritiker über ihn und ſein Werk ſo köſtlich über den

Haufen warf !) In Kürze daher nur noch einiges über Schmidtbonns Stellung
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zu den vornehmſten geiſtigen Problemen ſeiner Zeit und ihrer Auswirkung im

zeitgenöſſiſchen Schrifttum – eine geiſtig -topographiſche Beſtimmung ſeines

Werkes, die nicht nur verſtattet ſein mag, ſondern ſogar notwendig ſcheint.

In den erſten kritiſchen Äußerungen über Schmidtbonn begegnet man häufig

den Begriffen ,, Romantik“, „ Symbolismus “ und „Neuromantik" einige

glaubten ihn auch dem damals modiſchen ,, Neoklaſſizismus “ zugeſellen zu

ſollen. So wenig auch all dieſe Formeln dem Dichter der „Mutter Landſtraße“,

der ,,Raben", der ,, Uferleute“ und des ,, Grafen von Gleichen “ gerecht wurden

- es ſteckte doch in ihnen allen das richtige Empfinden, daß hier (ähnlich wie

in Hauptmanns „ Hannele" ) eine Dichtung war, die ſich in weſentlichen Mo

menten von der durch faſt zwei Jahrzehnte bis dahin herrſchenden unterſchied,

wie ja auch in den Geiſteswiſſenſchaften um die gleiche Wende ein bedeutſamer

Umſchwung eintrat. Das erſte und vielleicht wichtigſte dieſer Momente iſt die

Hinwendung zum Jenſeitigen , zum Irrationalen, zum Gefühlsleben , zum

Traum, zur ſchönen Welt, ſtatt zur wirklichkeitsgetreuen , um deren Darſtellung

allein der ,, Naturalismus“ der Generation vor Schmidtbonn ſich mühte. Nicht

als ob Schmidtbonn nun weltflüchtig wäre, keinen Blick für die Wirklichkeit

hätte ! Er ſtellt die Welt, wie ſie iſt, durchaus realiſtiſch getreu dar, aber

er ſteht ihr mit Güte gegenüber, haßt ſie nicht um ihrer ſich grau in grau geben:

den Außenſeite willen, bejaht ſie troß allem , weil er den Blick hat für die ge

heime Schönheit und Heiligkeit hinter dieſer Außenſeite – und weil er jenes

große, wahrhaft chriſtliche Wiſſen hat von der Wunderkraft der Güte, dieſen

geheimen beſſeren Kern zum Durchbruch zu bringen. Wie klar und ſcharf z . B.

ſieht er all das ſoziale Unrecht in dieſer Welt und all die Krankheiten ihres ſozi

alen Organismus (1. Uferleute, Raben, Mutter Landſtraße, Stadt der Beſeſſe:

nen, Fahrt nach Orplit, Die Schauſpieler !), aber wie weiß er auch ſtatt der

bloßen Anklage gegen dieſe Unwelt poſitive Löſungen des Übels aufzuzeigen ,

dem armen entrechteten , mißhandelten Individuum den Troſt ſeiner inneren

Freiheit, die Gewißheit ſeines moraliſchen Endſieges, die Freude an ſeinem un

verlierbaren höchſten Beſiß zu geben - beſonders charakteriſtiſch hierfür der

Ausgang von „ Mutter landſtraße “ und „ Die Schauſpieler “ !

So ſpiegelt ſich bedeutſam in Schmidtbonns Werk die um die Jahrhundert:

wende gelingende Überwindung eines nur materialiſtiſchen , nur ſozialkritiſchen

Zeitalters, die damals ſich anbahnende Rückkehr des deutſchen Geiſtes zum

Poſitivismus wieder. In engem Zuſammenhang damit ſtand die überwindung

auch eines bis zur Karikatur überſteigerten Spezialiſtentums durch Beſinnung

auf die natürliche Univerſalität des menſchlichen Geiſtes ; auch das hat ſeine

Parallele in Schmidtbonns Dichtung, die — wie ſchon oben angedeutet — nicht
-
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auf artiſtiſche Hochzüchtung einzelner, ſäuberlich voneinander getrennter Gat:

tungen hinausläuft, ſondern in ihrer allen Gattungen gemeinſamen ethiſchen

und äſthetiſchen Grundeinſtellung durchaus univerſal iſt. Das gemeinſame

Ethos aber in allen Werken Schmidtbonns, das neue poſitive Ziel, das er in

ihnen allen aufrichtet, läßt ſich legten Endes auf eine Formel bringen , die er :

ſtaunlich alt iſt und von jeher in Deutſchland beſonders ſtarke Reſonanz fand.

Sie heißt : Humanität. Neuartig iſt bei Schmidtbonn nur dies : daß er nicht

unter Berufung auf philoſophiſche und religiöſe Argumente oder auf die Lehren

der Menſchheitsgeſchichte für ſein Evangelium ficht, ſondern mit dauerndem

Hinweis auf das ſchöne Beiſpiel der nicht mit dem Fluche des Geiſtes beladenen

Natur, der Tiere und Pflanzen um den Menſchen herum es ſei hier nur an

das eine wundervolle Bekenntnis zum Tier erinnert, das er in der „, Flucht zu

den Hilfloſen “ ablegte. Das „ Zurück zur Natur ! " iſt ihm radikaler und wört

licher gemeint als je einem vor ihm , und es gibt vielleicht keine für Schmidt

bonn charakteriſtiſchere Stelle als jenes Kapitel „ Der Mondſtern " in dem

Roman ,, Der Verzauberte“, in dem er mit allem Aufwand ſeiner Sprach

meiſterſchaft die Menſchenblumen oder Blumenmenſchen auf dem Monde in

ihrer unſagbaren Schönheit, Reinheit und Glückſeligkeit ſchildert.

Man wird nicht verkennen können , daß Schmidtbonn hiermit eine Stellung

einnimmt, die es unmöglich macht, ihm mit der Polaritätsformel : Tatmenſch

Gedankenmenſch beizukommen, die neuerdings vielfach als die Grundformel

alles europäiſchen Geiſtes gilt. Vielmehr hat er in dieſem ſeinen Bekenntnis

zum Sein ohne Denken und Handeln, zum ſchöneren und beſſeren Leben über

dem Geiſt unverkennbar einen Einſchlag jenes Geiſtes und Menſchentums, die

man ſummariſch als „ öſtlich " bezeichnet. Dennoch wird man ihn nicht als

einen Gefolgsmann der modiſchen „ öſtlichen Orientierung “ anſehen dürfen.

Als echter Sohn ſeiner zwiſchen Weſt und Oſt liegenden Heimat, ſeines deut:

ſchen Volkes, dem die tragiſche Miſſion zuteil ward, den Ausgleich zu ſchaffen

zwiſchen den geiſtigen Mächten Europas und Aſiens, iſt er vielmehr aus Not:

wendigkeit heraus ein Mittler zwiſchen weſtlichem und öſtlichem Geiſte. Und

wie dies deutſche Volk den Ausweg aus ſeiner Tragik durch das einzig- und

eigenartige Mittel ſeines Humors fand und findet, ſo erlöſt auch Schmidtbonn

ſich von der Gefahr des Peſſimismus und der willenloſen Hinnahme dieſer

tragiſchen Gegebenheit durch die Zuflucht zum Humor, auch darin der Erbe der

Jean Paul, Keller und Raabe. Weshalb auch ſeine Komödien und Luſtſpiele

in einem Bühnenbetriebe, der vornehmlich auf die weſtlich -romaniſchem Geiſte

gemäße draſtiſche Situationskomik eingeſtellt iſt, weit weniger Beachtung ge

funden haben und finden , als man nach ihren Qualitäten erwarten müßte.
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Doch das wird ihn an ſeiner Miſſion und ſeinem Werke kaum irremachen

können — ließ er doch ſchon ſeinen Spielmann in ,,Mutter Landſtraße " aus dem

Geiſte dieſes leidgeborenen deutſchen Humors heraus das ſchöne Wort ſprechen :

„Was fümmert mich der Menſchen Schein ! "

Wien 1911 .

Wilhelm Schmidtbonn

1. Biographiſches
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Militärjahr in München . Dramaturg am Schauſpielhaus Düſſeldorf. Im Krieg Schil:
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deutſchen Geſandtſchaft in der Schweiz. Nach früheren Wanderungen in den Alpen ,

Belgien , Holland, Italien Niederlaſſung in Rottach am Tegernſee.
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Groß- Lichterfelbe-Weſt. 1913, März.
Hirſchfeld , Georg : Die Wiederkehr des

Rothardt, Hans : Der Dramatiker W.
Paffionsſpiels (zu Schm.'s , Paſſion " ).

Schm . Ebd. 1913, Mai.
In : Leipz. Neueſte Nachr. 1920, Nr 171 .

Saekel, Herbert: Ein rhein. Novellenbuch
Jüngſt, H. C.: Über Sch . In : Deutſche

( „ Uferleute" ). In : Hellweg. 1921 , Nr 15
Literatur- u . Kunſtztg ., Dresden . 1. Jahrg.

V. 12. Okt. — Daſſ. in : Rhein .-Weſtf. Ztg.

1904, H. 1/3 .
9. Dkt. 1921.

E. R. ( = Eb. Korrodi): W. Schm.'s Paſſi: Derſ.: W. Schmi's Märchenbuch. In :

onsſpiel. In : Neue Zür. Ztg. 1920 , Nr 552. Stadtanzeiger, Köln v. 13.Aug. 1922.

Kreisler, Karl : Über „ Der Verzauberte“. Derſ.: Stunden mit Schm . In : Weſtdtſche

In : Lagesbote, Brünn. 1924 , Nr 207. Monatsſchrift, Köln. 5. Jahrg., Nr 12 v.

Krutina, Edwin : W. Schm.'s legenben .
7. Juni 1923.

In : Das literar . Echo. 16. Ig., H. 10 v. 15.
Schäfer, Wilhelm :Der Freund(W.Schm .).

Febr. 1914 , Sp. 668—671.
In : Drplid. 2. Jahrg ., H. 10 v. Jan. 1926.

Landsberg , Hans : Über ,,Graf von Glei:
S. 1-2.

chen " . In : Voffiſche Ztg. 1908, Nr 403. Sonderbrud aus „ Chor um Schmidtbonn “ .

Derſ.: über „ Graf . Gleichen “. In : Scharrer-Santen , E .:Schm.'s , Paſſion “ .

Masken, Düſſeldorf. 4. Ig. 1909, Nr 1 . In : Allgem . Ztg ., München . 1920 , Nr 241 .

faster - Schüler, Elſe : Een Brief an Schede,Kurt:Über W. Schm . In : Bonner

Willem Schmidtbonn.In : Drplid.2 . Jahrg., Ztg. 1904, Nr 286.

H. 10 v. Jan. 1926. S. 5. Derſ.: über „ Heilsbringer" . In : Bonner

Lemke , E.: lebende Meiſter 0. Novelle Ztg. 1906 , Nr 294.

( Schm ., Gg. Bunau, Ponten). In : Hell: Schmidt, lothar: Über ,, Die goldene Thür“ .

weg . 2. Ig ., 995—996 . In : Das literar. Echo. 7. Ig ., K. 6 v . 15.

L'herman , Jo : W.Schm .In : Berl. Börſen : Dez. 1904, Sp. 450-452.

Ztg. 1925 , Nr 27: Sinsheimer , H.: Schm.'s „ Fahrt n. Or:

liſſauer, Ernſt: Über W. Schm . In : Deut- plið“. In : Münch. N.Nachr.v.3. Nov. 1923.

ſcheMonatsh.,Düffeldorf.10. Ig. 1919-1.5. Spanier, Mar : W. Schm . In : Kölner

Derſ.: Über W. Schm . In : Die Rheinlande. Mittagsbl., Rheinwarte 1923 , Nr 52.

1910, S. 173. Stolz , Heinr .: W. Schm . In : Rhein.

lißmann ,Berthold : ,,lobgeſang8.Lebens“. Weſtf. Ztg. 1917 , Nr 144.

In : Das literar .Echo. 14. Ig., K. 48. 15. Derſ.:W.Schm.'s Rhein. Erzählg. In : Das

Nov. 1911, Sp. 238—244.
Neue Rheinland. 1. Jahrg. 1920. H. 8.

Derſ.: M. Schm . In : Blätter d. deutſchen Derſ.: W. Schm . u. 8. Rhein. In : Rhein .

Theaters. 1. Ig. 1912, K. 12. Beobachter. 2. Ig. 1923, H. 17.

Derſ.: Der Dichter W. Schm . In : Rhein. Straßer, Charlot : W. Schm. In : Das

Beobachter. 1922 , S. 284. Neue Rheinland. 1. Ig. 1920, H. 8.

Meinhardt, Adalbert: Über ,, Raben ". In : Strecker, Karl : W. Schm . In : Der Tag.

Die Nation, Berlin . 12. Ig. 1905. §. 13. 1924 , Nr 45.

:

.
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Die Überſchäßung des Theaters

Von Alfred Bruſt

ie Deutſchen leiden gegenwärtig, wie kein anderes Volk der Erde, an einer

.
allen anderen Ländern vermag die epiſche Dichtform der dramatiſchen die Stan

ge zu halten , zumal dort die Oper das Drama bei weitem überholt. Nicht ſo bei

uns, wo man durch das Aufheben , das man von einem Theaterſtück macht, eine

Schwadron von dramatiſchen Autoren herangezüchtet hat, die nur in ſeltenen

Fällen Talent befißen und meiſtens nur deshalb die Dramenform wählen , weil

in dieſem Wege die Möglichkeit, einen ,,Namen“ zu bekommen , ſo greifbar nahe

liegt . Denn auch das mißratenſte Gänſeblümchen geht noch immer wenigſtens

in halben Spalten durch die Großſtadtpreſſe und von hier aus durch die Pro:

vinz, ſo daß ſich der Erinnerung des Leſers mehrerer Zeitungen ganz von ſelbſt

ein Autorenname einprägt, der es ſicher gar nicht verdient hat. Solch einem

Schriftſteller wird ſodann die Mitarbeit bei Journalen, Magazinen, Zeitſchrif

ten nicht beſonders ſchwerfallen, denn der Überfluß an periodiſchen Druck

ſchriften iſt ſehr groß. Und eben dadurch wird das Niveau unſerer literariſchen

Welt bedeutend herabgeſegt.

Denn wie anders ſteht die Preſſe doch der epiſchen Dichtung gegenüber. Über

ein Drama, das heute aufgeführt wird, iſt das Publikum von Lindau bis Memel

in wenigen Tagen orientiert. Warum denn ? Ein Roman, der heute erſcheint,

rauſcht keineswegs ſo raſch und ſo einmütig durch den Blätterwald . Vielleicht

ſtehen in einem halben Jahr fünf Zeilen in einer großen Zeitung. Und das keines

wegs wieder an bevorzugter Stelle, ſondern ſehr klammheimlich irgendwo an

verſteckter Gelegenheit, dicht vor, zwiſchen oder hinter den Geſchäftsanzeigen .

Das Drama eines Unbekannten wird ſchon übermorgen an ſichtbarer Stelle

heruntergeriſſen ſein , aber der neue prachtvolle Roman von Paul Zech wird auch

noch in ſechs Monaten nicht gelobt ſein . Weshalb wird das ſchlechte Stüc nicht

verſchwiegen und dafür der gediegene Roman beſprochen ? Es liegt kein Grund

vor, die Arbeit eines fragwürdigen Dramatikers derjenigen eines guten , ehr

lichen Romandichters vorzuziehen . Und dieſe beſchämende Ungerechtigkeit treibt

immer größere Blüten - künſtliche Blüten , deren Wachs und Flickerſtoff die

Lebensarbeit ringender Dichter verſtänkert.

Es iſt nicht wahr, daß das Drama dadurch gefördert wird . Jeder Bühnen

ſchriftſteller wird mir beipflichten , daß vor Eintritt der Winterſpielzeit ſich in

Briefbergen der Schrei der Bühnenleiter nach der Uraufführung kundtut. Ver

geblich iſt der Hinweis darauf, daß das eine oder andere Stück erſt einmal an

*
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/einer Provinzbühne aufgeführt worden ſei, eine „ ſtarke Preſſe“ und zehn bis

zwanzig volle Häuſer gehabt habe. Es muß unbedingt eine Uraufführung

ſein ! Die ſenſationelle Jagd nach dem Nichts ſchlägt jede einſichtsvolle Er

wägung tot. Und es gibt Stücke (auch von mir !), die ſchon zwei- und mehrmals

uraufgeführt wurden !

Wenn die Überſchäßung des Theaters für die deutſche Dichtung nicht ſo

traurige Früchte zeitigte, könnte man ſchon einmal eine pikante Angelegenheit

daraus machen . So aber bleibt wenig mehr übrig, als ſich abzuwenden von den

wichtigen Gebärden derjenigen, die an dieſer Überſchäßung mitarbeiten und

vorſchüßen , daß ſie das deutſche Theater, nein ! - die deutſche Dichtung re

präſentieren !

Romane und Erzählungen

Blund, Hans Friedrich: Streit mit den Göttern. Die Geſchichte Welands des

Fliegers. München : Georg Müller 1926. (283 S. 89) 6 M ; Leinen 9 M.

Lunds neues Werk verdeutlicht die ſchon in ſeinem Dreiband aus der

,
Geiſtig -Kosmiſchen. Was dort im Zwange des hiſtoriſch Bedingten noch

Unterſtrömung blieb, wird hier augenfällige Dominante. Dieſe „ Geſchichte

Welands des Fliegers " iſt mehr als eine Neugeſtaltung der frühgermaniſchen

Wölundſage, mehr auch als ein Individualgleichnis . Des von Blund ges

ſchauten Welands Schickſalswandel wird zum Widerbild des geiſtverbuns

denen , ebenſo gottnahen wie gotttroßenden Menſchen . Seine Kraft heißt

Wille und ſeine Sehnſucht werkhafte Lat. — Dieſes Buch wurde aus der

Fruchtbarkeit der ſchweren niederdeutſchen Erde empfangen , die viele Dichter

hervorbringt, aber wenige zu mehr als einem lyriſchen Stammeln begabt.

Auch Blund litt bisher vielfach unter einem Mangel an Stoß- und Mani

feſtationskraft, den er mit dieſer epiſchen Geſtaltung zum erſten Male ver

heißend überwindet. Seine Sprache iſt noch eindringlicher, weil ſparſamer

am Worte, geworden und vermittelt das mythiſche Geſchehen heroiſcher Er

füllung im klaren Schwunge geſchloſſener Melodie. Otto Aug. Ehlers.

Didring, Ernſt: Hölle im Schnee. Roman. Übertr. v . Elſe von Hollander .

Braunſchweig : G. Weſtermann 1924. (230 S. 8 °) Leinen 5 M.

Derſ.: Der Krater. Roman. Übertr. v. Elſe von Hollander. Ebd . 1924 .

( 264 S. 89) Leinen 5 M.

ölle im Schnee: Die Geſchichte eines im Grenzgebiet von Lappland und

Skandinavien durch ſchwediſche Arbeiter und Ingenieure bewerkſtelligten

Eiſenbahnbaues. Doch trägt nicht das techniſche Moment die Erzählung. Das

H*
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Aktuelle verſinkt im Sinnbildlichen , und aus dem Nacheinander der in die

Schauer der Polarzone mit wuchtiger Sachlichkeit hineingeſtellten Abenteuer

ſpinnt ſich das ſchon in den Eddaliedern vom Kampf zwiſchen Göttern und

Rieſen anklingende Thema des ewigen Widerſtreits zwiſchen Ordnung und

Wirrwarr, Schöpferwillen und zerſtörender Elementargewalt, zwiſchen Geiſt

und vom Geiſt zu unterwerfender Natur. Die Fabel iſt locker gefügt. Man

könnte von einer mehr im Gedanklichen als im Geſchehen zuſammenhängenden

Proſaballadenreihe ſprechen . – Die Geſchichte vom Krater dagegen rundet ſich-

zum Roman. Die Landſchaft iſt die gleiche. Auch die Menſchen. Diesmal

drängt die Ausbeutung eines Erzbergwerks ſie zu Maſſen zuſammen . So

ballen ſich die Ereigniſſe, formt ſich das Problem. Mag es zum ſoundſovielten

Mal wiederkehren, es feſſelt, weil ziviliſatoriſche Infektion die aus der Gat:

tung Arbeiter aufragenden Sondereremplare nicht verfälſcht. Deswegen ge

winnen dieſe Eremplare jedoch nicht an Moral. Es gibt brave Kerle unter ihnen ,

aber noch mehr Spißbuben , Säufer und Schweinehunde. Daß der Verfaſſer

ſie zu erleben, zu geſtalten weiß und dennoch den Glauben, die Menſchen

ſeien da, einander zu helfen, in den Schluß des Buches hinüberrettet, ſpreche

für die milde Humanität, die dieſes Kraters Finſterniſſe durchleuchtet.

Erich Sieburg.

Weismantel, Leo : Der närriſche Freier. Roman . Freiburg i . Br. Herder

& Co. 1924. (IV, 92 S. 8°) Leinen 2.40 M.

ieſe Geſchichte eines armen Dorfnarren iſt kein Roman , ſondern eine von

des Dichters ſchlichten Rhönerzählungen . Und ſie iſt nicht nur ein

charakteriſtiſches Beiſpiel für Weismantels Art, ſondern für den ganzen Stil

wandel unſerer Lage, der auch das Realiſtiſchſtte und Bodenſtändigſte nicht

mehr wie der Naturalismus und die Heimatkunſt behandelt, ſondern legendär

und kalendermäßig und mit einem rhythmiſch -rhapſodiſchen Vortrag.

Hans Brandenburg.

Coellen , Grete : Der Weg der Lena Falt. Roman e. Baltin . Traiſa b . Darm

ſtadt: Arkadenverlag 1925. (456 S. 8°) 4.50 M ; Halbleinen 6 M.

olles Leben durchflutet dieſen Roman, der reich iſt an feſſelnden Bildern.

Das beinah idylliſch anmutende leben in der kleinen baltiſchen Stadt

iſt eben ſo gut wiedergegeben wie das myſtiſche, alle Möglichkeiten in ſich

ſchließende Rußland vor dem Krieg ; charakteriſtiſche Vertreter aller Geſell

ſchaftsklaſſen dieſes Landes werden ſcharf gezeichnet vor uns hingeſtellt und

geben uns einen Schlüſſel zum Verſtändnis des heutigen Rußlands. Der Auf

bau der Handlung iſt geſchickt, die Sprache ausgezeichnet, von kraftvoller Bild

haftigkeit. Eliſabeth Maderno.

,
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Alam

D

Maffermann, Jatob : Laudin und die Seinen . Roman. Berlin : S. Fiſcher 1925.

( 376 S. 8º.) 6 M; Leinen 8.50 M ; Halbleder 11 M.

rufgang : ,,Nur für Herrſchaften . “ Wie? Kolportageroman für die Salons

Lam Kurfürſtendamm ? Es kann nicht gut anders ſein. „ , Verdienen wird?

groß geſchrieben !“ – Es iſt peinlich, ſehen zu müſſen , wie eine ſo hohe

ſchriftſtelleriſche Begabung, die ſich bezeugt in vorzüglichen Details, ſowie

in ganzen Kapiteln, die das Gepräge des Autors von Rang tragen , ſich vers

kauft an die ſiebenmal geſiebten , virtuos berechneten Abſaßmöglichkeiten des

Buches in den Kreiſen, deren überſättigte Senſationslüſternheit nur noch das

„ freſſen “ wird, was ihr, aus genaueſter Kenntnis ihres nach ſoundſoviel

Perverſionen faſt ſchon wieder ,, einfach " gewordenen Reizhungers, in dieſer

Weiſe mundgerecht gemacht wird. – Zeichen der Zeit ? Ach Unſinn ! Bleiben

wir konkret und zutreffend : bezeichnend für den Autor ! Georg Hallmann.

Wiechert, Ernſt: Die blauen Schwingen . Roman. Regensburg : Habbel & Nau .

mann 1925. (VII, 197 S. Il. 8 °) 3 M ; Halbleinen 5 M.

ie „ blauen Schwingen " ſind die Schwingen der Sehnſucht, die über dem

Leben des Geigenkünſtlers Harro Bruckner rauſchen und ihn ruhelos

durch die Welt und aus den Armen einer Frau in die einer anderen trei

ben . Es iſt ein wundwehes oſtpreußiſches Heimatsbuch voll Schwermut und

Verzagen am Leben , und man muß ſich zum Verſtändnis ſeiner Stimmung

des kurzen Vorwortes des Dichters erinnern, in dem er uns ſagt, daß es im

Felde geſchrieben wurde und zwar damals, als ihm Vaterland und Kind

ſtarben . Daraus erklärt ſich wohl der überfließende lyrismus des Werkes, der

die plaſtiſche Geſtaltung oft allzuſehr in den Hintergrund drängt, aber dafür

wieder Schönheiten bietet, an denen man nicht achtlos vorbeigehen kann, wie

die Schilderung der oſtpreußiſchen Landſchaft. Karl Bienenſtein .

Mann, Klaus : Vor dem Leben . Erzählungen . Hamburg : Gebr. Enoch 1925 .

(194 S. 8°) Leinen 4.50 M.

öhne berühmter Männer fühlen wohl ein Stück Tragik in ihrer Lage,

wenn ſie das gleiche Gebiet wie der Vater zu ihrer Tätigkeit nehmen .

Es treibt ſie zum Gegenſaß, um ſich irgendwie doch durchzuſeßen . Was

ſollen wir von dem Sohn denken , der räuſpert und ſpuďt wie der Papa ?

Rein Charakter, ſagen wir, und dieſes Urteil beſtätigt der Inhalt. - Eine

traurige innere Welt voll aufgepeitſchter, ſinnloſer Spezialitäten. Nichts

Jugendliches, nichts Straffes, nichts Durchkämpftes ; ſtatt deſſen Mollusken

haftes , Unſauberes und dazu dieſe Handſchuhe eines pretiöſen Stils, mit

denen das alles angefaßt wird. Es fehlt an Charakter ; hinter Thomas Mann

herſchreiten, das kann jeder Eſel. Bernd Iemann.

S
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Sammlungen

Der Brunnen. Hamburg: Quidborn - Verlag 1925. ( el. 89) Se tart. 75 Pfg .

1. Rraje, Friede $.: Das wahre Beſicht. Erzählung. (50 S.)

2. Reder, Gottfrieb : Das Fähnlein der ſieben Aufrechten . Novelle. (94 S.)

3. Walter , Robert: Der Krippenſchnitzer. Erzählung. (75 S.)

4. Storm , Theodor: Pole Poppenſpäler. Novelle. (77 S.)

5. Dreyer, Mar : Altersſchwach . Erzählung. (43 S.)

6. Mörike, Eduard : Mozart auf der Reiſe nach Prag. Novelle . (95 S.)

7. Hauff, Wilh.: Das talte Herz. Der falſche Prinz. Zwei Märchen . (92 S.)

8. Hoffmann , E. S. A .: Meiſter Martin der Rüfer und ſeine Geſellen .

Erzählung. (96 S.)

9. Heineđe, Friedrich : Meine Abenteuer als Werber gegen Napoleon.

Hrsg. v . Robert Walter. (95 S.)

10. Reller, Gottfried : Die drei gerechten Rammacher. Erzählung. (63 S.)

11. Storm , Theodor : Bötier Baſch . Novelle. (78 S.)

ine hübſche handliche Sammlung von lauter guten Sachen . Bewährtes

o
dere Entdeckungen macht. Aber alles willkommen im Kampf gegen Schund

und Schmok. Hans Herrmann.

Orell Füßli's Schweizer Erzähler . Zürich : Orell Füſli 1925. ( fl. 8 ) Se Pappe

1.50 M.

16. Rollbrunner, Berthe : Saumel. Novellen . Überſ. v . Konrad Falke u . a. (94 S.)

17. Wiedmer, Emil : Der Einſame in der Landſchaft. (86 S.)

18. 3ahn, Ernſt: Die Bajele. Erzählung. ( 103 S.)

19. Thommen, Eliſabeth : Evas Weg. Erzählung. (64 S.)

20. Siebel, Johanna : 3wiſchen Schuld und Schidfal. Erzählungen . ( 86 S.)

as meiſte iſt brave Volks- und Unterhaltungslektüre. Hin und wieder

macht ſich pſychologiſche Vertiefung bemerkbar, ohne freilich zu maßgeb

licher künſtleriſcher Geſtaltung vorzubringen . Immerhin : Der Inhalt aller

Bändchen iſt weit, weit beſſer als ihre Ausſtattung, die zumindeſt um fünfzig

Jahre in der Entwidlungsgeſchichte zurück und geradezu ſchauerlich iſt.

Alerander Baldus.

Die ſchöne Reihe. Stuttgart : W. Häbecke 1925. ( El . 89) Se Pappe 1.35 M ;

Leinen 1.80 M ; Halbleder 3.20 M.

Hoffmann, E. T. A.: Doge und Dogareſſe. Erzählung . (88 S.)

Keller, Gottfried : Spiegel das Käbchen. (78 S.)

Kleiſt, Heinrich von : Die Marquiſe von D. Erzählung . (76 S.)

Stifter, Adalbert : Brigitta . Erzählung. (94 S.)

Storm, Theodor : Pſyche. (61 S.)

übſche, handliche Bändchen aus einer Sammlung „ Die ſchöne Reihe",

die ihren Namen mit Recht trägt. Dichteriſche Koſtbarkeiten in entſprechen

dem, würdigem Gewand. Johannes Demmering.

A
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Das Sor. München : Röſel & Puſtet 1925. (169) Se Leinen 1 M ; Leder 2 M.

Herwig, Franz : Sterne fallen und ſteigen . Zwei Erzigen . (55 S.)

Rraze, Friede H.: Der Freier. Novelle. (100 S.)

Steguweit, Heinz: Das Caternchen der Unſchuld . Rheiniſche Schwänke. (91 S.)

Urban : Begegnungen in der Nacht. Erzählung. (60 S.)

ie in kleinen handlichen Bändchen erſcheinende Sammlung zeitgenöſſi

nur11

.

knapp die mittlere linie und kann literariſch Anſpruchsvollere niemals befrie

digen. Am nächſten kommt einem noch die philoſophiſch etwas unklare, aber

ſprachlich ganz gute Erzählung Urbans „ Begegnungen in der Nacht“ , am wes

nigſten die ſacharinſüße Novelle Friede H. Krazes ,, Der Freier “. Wilh. Kriſtl.

Zwei - Mart.Bücher. München : Georg Müller. (tl. 89) Se Halbleinen 2 M.

Uus der 1. Serie (1924) :

Balzac, Honoré de : Dunkle Geſchichten . (233 S.) ejestow, Nikolai: Der

Baufler Pamphalon . (228 S. ) - Wedetind, Frant : Rabbi Esra. (231 S.)

Aus der 2. Serie (1925) :

Arndt, Ernſt Morit : Deutſche Märchen . ( 236 S.) - Blund , Hans Friedrich :

Peter Obles Schatten . (225 S.) — Börne, Ludwig : Der Narr im weißen

Schwan . (236 S.) – Defoe, Daniel : Die Peſt zu London. (208 S.) –

Fiſcher-Braz, Wilhelm : Der Stern der Liebe. (256 S.) - Machiavelli,

Niccolo : Der Tyrann von Lucca . (235 S.) — Muſſet, Alfred de : Die bei.

den Beliebten . Übertragen von Alfred Neumann. (224 S.) — Villiers de

L'Isle-Adam, Auguſte de : Legende vom weißen Elefanten. (233 S.) -

Weigand, Wilhelm : Der graue Bote . (225 S.)

ine Sammlung, die durch die Titel für ſich ſelber ſpricht. Sie bringt auch

nicht, wie ſo manche andere Sammlung, tauſendmal Gedructes noch ein :

mal, ſondern gibt ſich Mühe, Verſtecktes und Vergeſſenes, das Beachtung ver

dient, ans zu Licht holen. Erfreulich iſt auch, daß nicht nur tote, ſondern auch

lebende Dichter zu Wort kommen. Die Ausſtattung iſt vortrefflich und bei dem

niedrigen Preis erſtaunlich . Johannes Demmering.

Welten und Zeiten. Eine Bibliothet alter hiſtor. u. Abenteureromane. München :

Algemeine Verlagsanſtalt 1924 (8 °). Je 3.50 M ; Halbleinen 4 M; Halbleder 6 M.

Cooper , 9. F.: Conanchet oder Die Beweinte von Wiſh -ton -Wiſh. Ein Indianer.

roman . (304 S.)

Marryat, Kapitän : Der Raperſchiffer. Ein Seeroman. (346 S.)

wei Romane zum Freffen ſpannend bis zur leßten Seite, wie ja die

Namen ihrer Verfaſſer erwarten laſſen . Dieſer Roman Coopers aus der

Frühzeit Amerikas und der wilde Seeroman Marryats, der im 18. Jahr

hundert ſpielt, ſind wohl geeignet und berufen die üble Tarzan- und Affen :

literatur zu verdrängen . Sie ſind auch ſpannend, viel echter ſpannend als

jene Schundfilme, aber zugleich erzähleriſche Meiſterwerke, durch die man

wahrhaft ,, Völker und Zeiten " kennenlernt. Karl Wilhelm.

3
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Sain

Lyrit

Droſte. Hülshoff, Annette von : Ungedrudtet. Herausgegeben von Rarl Schulte

Remminghauſen . Münſter : Regensbergſche Buchhandlung 1925. (59 S. mit

12 Abb . nach Zeichnungen der Droſte. gr. 89) Leinen 7.50 M.

in Werk der Pietät - aber man hoffe nicht, irgend etwas darin zu finden ,

was uns das Bild der Droſte bereichert. Verſe und Bildchen ſind durchaus

Gelegenheitsware, wie ſie jeder halbwegs Gebildete machen kann. Ich glaube,

es wäre ein Zeichen noch größerer Pietät geweſen , wenn man Bildchen und

Verſe in den Mappen gelaſſen hätte, wo ſie unveröffentlicht ſchlummerten .

Jörn Dven.

Gorge, Reinhard Johannes : Nachgelaſſene Gedichte . Mit einem Nachwort von

Martin Rockenbach . Leipzig : Vier Quellen -Verlag 1925. (80 S. gr . 8 °) Halb

leinen 4 M.

Derſ.: Preis der Inbefledten . Sang über die Begebniſſe zu Loudres . Mit e .

Nachwort v . Martin Rockenbach . Ebd. 1924. (32 S. 89) kart. 1.50 M.

ber religiöſe Gedichte ſoll man nicht literariſch urteilen . Mögen ſie auch

Lunzulänglich ſein, ſo iſt doch kein Zweifel, daß Gott den guten Willen

höher einſchäßt als das Reſultat. Ohne Überhebung tun wir ein Gleiches.

Bernd Iemann.

Claudius , Hermann : Bodderlider fett di ! Rinnerriemels . (Unf Moderſprat.

Bok 4.) Bremen : Nordweſtdeutſches Dürerhaus 1924. (48 S. mit Abb . [Scheren

ſchnitten ) kl . 8 ) -- .40 M ; Halbleinen 1.50 M.

ieſe Kinderreime ſind eine ſehr erfreuliche Erſcheinung, ihre Kindertüm:

,

D

ſchlicht und ungekünſtelt, und der Rhythmus ſcheint wie von Kindern im Spiel

gefunden . Dieſe Verſe des Urenkels des alten Mathias Claudius können ſich

getroſt neben das Beſte ſtellen, was im Deutſchen nicht nur im Platt:

deutſchen - an Kindergedichten beſteht. Hans Balzer.

Schönherr, Johannes : Herz der Zeit. Verſe. Leipzig : Verlag Die Wölfe 1924 .

(79 S. 89) Halbleinen 1.50 M ; Leinen 1.75 M.

ichtungen, zweifellos. Aber — Kriegslyrik. Aufruf, inbrünſtiger Glaube

an Menſch und Menſchlichkeit. Man kann mit denFrontkämpfern fürchters

lichſter Zeiten nicht rechten, wenn ſie, aus Erſchöpfung und einem übergenug

erlittener Qualen heraus, nichts mehr ſehen als die eigene Not der kämpfenden

Brüder. Grauenhaft die entſeßlichen , endloſen Leiden, erſchütternd der zers

brochene Klang des reinen , nun aus dem Innern aufbrechenden Menſchen :

gefühls. Aber- doch wir wollen ſchweigen und nur ehrliche Ergriffenheit aus

den Worten der dichteriſchen Geſtaltung bekennen . – Der Druck iſt apart,

reizvoll. Georg Hallmann.
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Sbürnau , Sagen : Der Regenbogen . Hundert Gedichte. Berlin : Concordia ,

Deutſche Verlags - Anſtalt 1925. (132 S. und 1 loſes Blatt. 89) 2.50 M ; geb.4 M.

in Band ,,Gelegenheitsgedichte " in jenem Goetheſchen Wortſinne, echt, er

lebt, geſtaltet. Reine Schreibtiſchſenſationen , ſondern überſchüſſe eines

ſtark pulſierenden , wechſelreich bewegten , noch jungen Lebens . - Der Druck

ift, ohne bibliophilen Anſpruch, würdig, gediegen . Georg Hallmann.

Boite , Frit : Lidhter am Wege. Gedichte. Barmen : E. Müller 1925. (149 S. 89)

Rart. 2 M; geb. 3 M.

as Bändchen macht ſeinem Verfaſſer ſicher Freude. Aber was er für Dich

,
fromme, lebenbejahende Gedanken ſchlingen . Joſef Preſtel.

Debrunner, Hans : Rreiſe. Gedichte. Frauenfeld : Huber & Co. 1925. ( 117 S. 8 °)

Pappe 4 M.

er äußere Kreis“, „Der Kreis um Dich “, „ Zwiſchenkreiſe“ , „Der ge

i

Ei

Gott, wie man ſo was macht! Belanglos, wo die Verſe, ungefähr, zur Not,

ſo etwa Verſe werden, verkrampfte Proſa, wo größeres gewollt wird.

Georg Hallmann.

Deutſches Gedichtbuch . Hrsg . v . Deckelmann u . Johanneſſon. Berlin : Weið

mann 1925. (XII, 366 S. 89) Leinen 3 M.

ine Anthologie üblicher Art für Schulzwecke, ohne ein eigenes Geſicht und

in einem ſcheußlich geſchmadloſen Einband. Jörn Dven.

Habetin, Rudolf : Dunkle Blumen. Balladen und Gedichte. Leipzig: Otto

Hillmann 1925. (80 S. 8 °) 1.50 M ; geb. 2.50 M.

m ganzen zu ſchwach in der Phyſiognomie, zu wenig abhebſam von tauſend

andern , auch nicht ſchlechteren . Georg Hallmann.

Sauer, Marie : Gloden überm Meer. Gedichte. Barmen : Biermann 1925.

(62 S. 89) Halbleinen 2.50 M.

ft warm empfunden, aber im ganzen im Gedankengang und in der Form

zu wenig eigenartig, um die Drucklegung zu rechtfertigen .

Eliſabeth Maderno.

Fuchs, Friedrich W.: Lieb Vaterland. Lieder, Sprüche und Balladen. Barmen :

Biermann 1925. (80 S. 8 °) Halbleinen 2.50 M.

ie gut deutſche Geſinnung des Verfaſſers iſt kein Erſaß für den fehlenden

künſtleriſchen Wert dieſer ,, Dichtungen ". Eliſabeth Maderno.

Feichtinger, Georg : Echo der Seele. Dichtungen . Heilbronn : Phantaſus.Ver.

lag 1925. (23 S. kl. 89 1 M.

gürchterlich ! Einfach fürchterlich ! Jedes Wort zurüdhaltendſter Kritik zöge

wahrſcheinlich eine Beleidigungsklage nach ſich. Wilhelm Heiſe.

D

F
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Dramatiſches

Haſenclever, Walter : Dramen . Berlin : Verlag Die Schmiede 1924. (292 S. 89)

Pappe 5 M; Leinen 6 M.

Haſenkamp, Gottfried : Sponja Chriſti. Ein geiſtl. Spiel . Frankfurt a. M.:

Verlag des Bühnenvolksbundes 1924. (55 S. 89) 2.40 M.

Derſ.: Winter.Sonnenwende. Ein geiſtl. Spiel. Ebd. 1924. (71 S. 89) 2.40 M.

Paquet, Alfons: Marcolph oder Rönig Salomo und der Bauer. Ein heiteres

Spiel. Ebd. 1924. (36 S. 16°) Pappe 1.50 M.

Vershofen , Wilhelm : Der hohe Dienſt. Rudolſtadt: Greifenverlag 1924 .

(135 S. kl. 8 °) 2.80 M ; Halbleinen 3.80 M ; Leinen 4.50 M.

Weismantel, Leo : Vaterländiſche Spiele. Mit Spielanmerkungen hrsg.

( Bücherei erneuerter Puppenſpiele. Reihe 1.) Frankfurt a . M.: Verlag des

Bühnenvolksbundes 1924. (245 S., 6 Taf. 169) Halbleinen 4 M.

Derſ.: Die Wallfahrt nach Bethlebem . Ein Weihnachtsſpiel aus d . Spielfolge

,, Das befränzte Jahr“ . Ebd. 1925. (67 S. mit Abb. 8° 1.25 M; Halbleinen 2 M.

Werfel, Franz : Juarez und Maximilian. Dramat. Hiſtorie in 3 Phaſen u .

13 Bildern . Wien : Paul Zſolnay 1924. ( 197 S. 8 °) 4 M ; Halbleinen 5.50 M.

Münchener Laienſpiele. Hrsg. v. Rudolf Mirbt. München : Chr. Kaiſer 1925.

( kl. 89) Se 1 M ; BD 3 1.25 M; Bd 12 2 M.

1. Waldis, Burtard : Der verlorene Sohn. Erneuert v. Alwin Müller. (40 S.)

2. Das Urner Spiel vom Wilhelm Sel . Erneuert v. Rudolf Mirbt. (28 S.)

3. Weihnachtsſpiel aus d. baieriſchen Wald . Erneuert v . Wilh. Dörfler u. Hans

Weinberg. Mit e . Notenbeilage. ( 43, 20 S.)

4. Mirbt, Rudolf : Gevatter Sod. Ein Spiel d. Liebe. (23 S.)

5. Das Spiel vom Santt Georg. Von e. Augsburger Bürger 1473. Erneuert v.

Alwin Müller. (47 S.)

6. Reinacher, Eduard : Der Haß von Lichtenſtein . Ein Trauerſpiel. (51 S.)

7. Saaz, Johannes von : Der Adermann von Böhmen . (28 S.)

8. Mirbt, Rudolf: Die Bürger von Calais. Das Spiel e. Voltes. (32 S.)

9. Luſerte, Martin : Blut nnd Liebe. Ein Ritter-Schauer- Drama. (52 S.)

10. Derſ.: Das Abenteuer in Songting. Ein erotiſches Spiel. (60 S.)

11. Derſ.: Der tupferne Aladin. Ein oriental.-myſtiſches Spiel. (62 S.)

12. Derſ.: B7 Q3.8 oder d . Gebeimniſſe d . Drei -Rontinente-Kraftwerts Mittelland.

Meer . Totes Meer. Eine telephon..telluriſch -techniſche Groteske. ( 96 S.)

rgendein Griff, und ſei es auch der zufällige eines Rezenſenten , in die dra:

matiſchen Veröffentlichungen unſerer Tage läßt ſofort die ganze Proble:

matik des heutigen Theaters erkennen , einen Kampf zwiſchen Alt und Neu,

die aber oft auf merkwürdige Weiſe ihre Rollen vertauſchen , einen durchweg

gärenden Zuſtand. Haſenclever, einer der noch jungen Modedichter, legt be:

reits ſeine Dramen geſammelt vor. Es ſind deren drei. Das erſte, „ Der Sohn“,

iſt das bekannteſte geblieben, dies typiſche, aber jegt ſchon geſtrige Zeitmanifeſt

gegen die Vatertyrannei, beſtehend aus Lyrik, Rhethorik und ſchlechtem Deutſch,

völlig undramatiſch in ſeiner Unfähigkeit, von allen Seiten zu ſehen und auch

THE
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das Segenſpiel Menſch werden zu laſſen. Die „ Menſchen “ ſind ein Wettlauf

mit den Mitteln des Kinos, ein balladesker Schauerfilm , darin das Wort zum

Telegramm zuſammenſchrumpft. Das dritte Stück, „ Jenſeits “, ein Dramo:

lett und Duett, von einem Dritten , Unſichtbaren , ſchon Geſtorbenen mit:

geſpielt und entſchieden , iſt voller Feinheit, aber Fineſſe allein verſpricht keine

Dauer. Werfel gehört derſelben literariſchen Generation des neuen huma

nităren Pathos an , doch er iſt gereift und menſchlich -künſtleriſch weitergeſchrit

ten , wenigſtens findet er für ſeinen manifeſtierenden Subjektivismus mehr und

mehr Subſtanz, diesmal in der Geſchichte jenes unglücklichen Habsburgers in

Meriko. Eine Tragödie freilich iſt nicht zuſtande gekommen , ſondern eine Hiſto

rie (diejenige eines edlen Schwachen ), überhaupt kein Drama, ſondern eine

dialogiſch -epiſche Bilderfolge, aber ein dichteriſches Werk, klug, ja tief oder doch

voll von Wiſſen um das Leben , voll von Menſchentum öſterreichiſcher Form . –

Grell kontraſtieren gegen die genannten beiden Nußnießer der offiziellen und

traditionellen Bühnenmittel und gegen ihr hochliterariſches Theater die Bes

mühungen um die neue Spielbühne, die auf der ganzen Linie vom Marionetten

ſpiel über Tanz und Reigen bis zum Kultſpiel die Laienjugend heranziehen .

Paquet legt ein derbes Stüdchen vor, das ſchwankhaft und beſchwingt dieſer

neuen Spielfreudigkeit von jeder Art dienen will. Weismantel erneuert alte

Volks- und Puppenſpiele, er verheißt gleich drei Dußend und iſt ſich klar

darüber, daß dies nicht ſowohl dichteriſche Leiſtung als vielmehr Befriedigung

des ſtarken Spielbedürfniſſes der Stunde ſein kann. Sein Weihnachtsſpiel gar

iſt unmittelbar aus der katholiſchen Jugendbewegung hervorgegangen , der

geſtalt, daß die Würzburger ,, Quidborner " es geradezu mitdichteten . Gewiß

genügt das Alte nicht, aber erſt recht nicht in einer willkürlichen Erneuerung,

die etwa aus dem „ Lell“ beinahe ein religiöſes Myſterium macht. Weis

mantel iſt zu predigerhaft, und ſeine hochnäſige Bemerkung über Voſſens

„ polizeiwidrige" Homerüberſeßung zeigt den Mangel in ſeinem Dichtertum ,

das ſich nicht träumen läßt, was die Schöpfung des deutſchen Herameters bes

deutete. Alte Stoffe laſſen ſich nicht irgendwelchen „ Weltanſchauungen “ unter:

ſchieben, ſondern jeder von ihnen auferſteht immer nur in einer neuen Ent:

faltung ſeines nur ihm eigentümlichen Weſens. Noch zweifelhafter aber ſind

völlige Neuſchöpfungen wie Haſenkampo geiſtliche Spiele. Hölderlins ſpäter

Hymnenſtil duldet keine Nachfolge, geſchweige denn ſchwulſtige Nachahmung,

er verträgt ſich weder mit dem Drama noch gar mit einem katholiziſierenden

Getue, wo man ſtatt Punktum „Finis in Chriſto “ ſchreibt. Dieſer Dichter

wäre bedeutend frommer, wenn er den Mut zu ſeiner Unfrommheit hätte.

Vershofen, ebenfalls ein Gemeinſchaftsprediger, wenn auch aus einem ganz
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anderen lager, imaginiert den Zukunftstempel einer Bühne aus Eiſenbeton

für ein allermodernſtes Myſterium , das Autos und „ MG -Staffeln “ auftreten

laßt. Kraſſe Naturalismen , Revolution , Kommunismus : das ganze Bild der

Zeit ſoll ins Heiligtum geführt werden, klug, allſeitig und mit hohem Willen

werden die Dinge geſehen , aber nicht geſtaltet; ſie bleiben Allegorie, Spruch

reife, Bilderflucht. Merkwürdig verwandt iſt dies babyloniſch -architektoniſche

Tempeldrama mit Suſanna Schmiðas unveröffentlichtem Feſtſpiel „Die

Stadt der Menſchen ", das jedoch nicht an Aktualitäten haften bleibt und den

Verſuch eines neuen Mythos durch die ſtrenge Form der Tragödie binden will.

Das heutige Theater und die heutige Dichtung trennen ſich immer mehr, aber

auch der Spieltrieb der Jugend und die Fühnen Erperimente der Dichter wollen

ſich nicht zuſammenfinden . Die Jugend zeigt vielleicht ihr Streben und leben

auf der Gemeinſchaftsbühne am reinſten und ſchönſten in den von Mirbt

herausgegebenen „ Münchener laienſpielen " , aber ſie zeigt dabei auch das

Dilemma, in dem ſie ſich befindet. Neues enthalten dieſe Heftchen nämlich nur

vom Herausgeber ſelbſt, von Reinacher und von luſerke: Mirbt begnügt ſich

mit der ſchlichten Umreißung deſſen, was den Gemeinſchaftsgeiſt ſeiner kleinen

Schar im Augenblic bewegt, Reinachers „ Trauerſpiel “ iſt ein bloßes Ges

ſchimpfe, Haßgeſchrei, Hungergeſtöhn in ſo ungeheuerlichen Stabreimen , daß

Richard Wagners ſchlimmſte Sprachentgleiſungen dagegen als klaſſiſche Kunſt

anmuten , Luſerkes Schwänke und Grotesken ſind zu ſehr an die beſonderen

Verhältniſſe der Wickersdorfer Schulgemeinde und Schulbühne gebunden.

Übrig bleiben alſo nur die mittelalterlichen Spiele. Aber ſie ſind dichteriſch

primitiv und nicht der Ausdruck heutigen Lebens. Es hilft zu nichts, daß Mirbt

und Weismantel Schillers „ Zell " ablehnen und das alte Urner Tellenſpiel

vorziehen , jener, weil er die Tat des freien Mannes frei von moraliſcher Bes

gründung wünſcht, dieſer, weil ihm das alte Spiel zu einer „ Erneuerung “

dient, die Schillers ,, Frageſtellung “ durch den Verſuch einer religiöſen Löſung

erſegt. Motivierung oder Nichtmotivierung, Moral, Frageſtellung, reli

giöſe Löſung – dieſe Dinge ſind zeitgebunden und wechſeln mit der Zeit. Die

Moral iſt das Unweſentliche an Schillers Tell, aber nur ſein Lell iſt ein großes

Kunſtwerk, ein wahres Bewegungsſpiel, ein ſymphoniſcher, feſtlicher Reigen

im Raum und darum vom höchſten, dauernden Menſchengehalt. Und ſolchem

Kunſtwerk zu dienen muß Sache der Jugend werden , in dieſem wahren Ges

meinſchaftsgeiſt der Kunſt muß ihr kleiner Weltanſchauungs-Gemeinſchafts

geiſt aufgehen und Leiſtungen zeugen, die auch für die großen Aufgaben heuti

ger oder morgiger Dichtung die Kräfte wecken und ſchulen .

Hans Brandenburg.
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Al

Literatur: und Geiſtesgeſchichte

Bartels, Adolf: Beſchichte der Deutſchen Literatur. Croße Ausgabe in

drei Bänden. Bd II : Die neuere Zeit. Leipzig : H. Haeſſel 1924. (VII, 820 S.

8 °) geb. 16 M ; Halbleinen 18 M.

des, was bei Beſprechung des erſten Bandes dieſes Haupt- und Lebenss

werkes von Adolf Bartels gerühmt werden durfte, gilt auch für dieſen

zweiten , der die deutſche Literatur bis zum Realismus des 19. Jahrhunderts

(Keller-Raabe-Storm ) darſtellt. Die bewährte Gliederung iſt beibehalten.

Kurze Geſchichtsüberſichten leiten ausführliche Darſtellungen der „ Entwics

lung“ ein , in denen ſozuſagen das Geſtrüpp und Gebüſch geſchildert wird ;

dann werden die großen, ſtolzen Bäume, die aus der Niederung emporragen ,

betrachtet: Einzelbilder der bedeutenderen Dichter, im ganzen 53, unter denen

man keinen größeren Namen vermißt. Aber auch dem wiſſenſchaftlichen

Schrifttum der Zeit wird eine umfaſſende, gediegene Unterſuchung gewidmet.

Beſonders in den „ Entwiclungen “ iſt ein ganz ſtaunenswertes, rieſiges Mates

rial verarbeitet, wie man es ſo ausführlich und klar gegliedert heute nirgendwo

findet. Höhepunkte der ungemein feſſelnd, friſch und in kernigem , reinem Deutſch

geſchriebenen Darſtellung ſind das wundervolle Kapitel über Bartel's großen

landsmann Hebbel und das über ſeinen weiteren landsmann Klaus Groth,

ſowie über Jeremias Gotthelf, der als einer der ſtärkſten germaniſchen Geiſter “

gewertet wird. Bei der Entwicklung zum ,, Jungen Deutſchland" ſegt ſich Bar:

tels mit dem Judentum in der deutſchen Literatur temperamentvoll, aber ims

mer ſachlich auseinander. Auf manche zu Unrecht verſchollenen Werte wird

warmherzig und kenntnisreich hingewieſen, ſo auf Immermanns bedeutende

Lyrik und Gußkows treffliche Novellen . Des faſt vergeſſenen Julius Moſens

Bedeutung wird ſtark unterſtrichen und der halb verſchollene Charles Seals

field beſonders gewürdigt , als der erſte deutſche Dichter, der gewußt hat, was

Raſſe iſt “. Grillparzer ſcheint mir allerdings etwas einſeitig geſehen und

wird als „ nur ein Blender, eine Genialitätsfraße “ ſicher zu ſcharf verurteilt,

und bei Platen wird das eigentliche pſychiſche Problem verſchwiegen. Aber das

Werk als Ganzes iſt doch ungemein genußvoll zu leſen, weil es auf einer groß

zügigen, klaren und ſicheren Weltanſchauung und Kunſtauffaſſung beruht.

Immer wieder offenbaren ſich beide in gelegentlich eingeſtreuten, grundlegens

den Betrachtungen und geiſtvollen Randbemerkungen. Bartels redet niemals

jene fadenſcheinigen, abgeſchliffenen Urteile nach , die ſich wie eine ewige Kranke

beit durch ſämtliche ,populären “ Literaturgeſchichten durchzuſchleppen pflegen.

ules beruht auf eigenſter, ſicherſter Kenntnis . Ein echt deutſcher Gelehrtens

Mieſenfleiß ſtedt in dieſem umfangreichen Buch . Mancherlei erfriſchend deute
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liche und ſtreitbare Auseinanderſegungen mit anderen Literaturhiſtorikern,

denen allerlei Irrtümer und Falſchurteile, oft recht ergöglich, nachgewieſen

werden , würzen die Schilderung; beſonders Julian Schmidt und Erich Schmidt

bekommen wohlverdiente Hiebe ab. Hauptkronzeuge iſt für Bartels auch hier

wieder Hebbel, der ja in der Lat neben Leſſing und Goethe unſer bedeutendſter

Kunſtkritiker genannt werden darf. überhaupt läßt Bartels ſo oft wie möglich

die Dichter ſelbſt ſprechen oder wenigſtens Dichter über ihresgleichen, wobei ge

wiß mehr herauskommt als bei Nurkritikern. Hie und da ergänzen ſehr fein

ausgewählte Proben , öfters ganz unbekannte, aufs glüdlichſte die Charaktes

riſtik.liegt das große Werk erſtvollendet vor , ſo wird das deutſche Volk damit eine

klaſſiſch zu nennende Geſchichte ſeiner Dichtung beſißen, der ſich an tiefem Ge

halt, echtem , geſundem Deutſchtum und ebenſo glänzender wie ſchlichter, grund

ehrlicher Darſtellungsgabe keine andere wird vergleichen können. Aler. Pache.

Literariſche Berichte aus dem Gebiete der Philoſophie . Hrsg. v . Arthur

Hoffmann , Erfurt. Heft 5. Erfurt: Rurt Stenger 1925. (48 S. gr. 8 °) 3 M.

ieſes Heft enthält vier vorzügliche Berichte über Geſamtdarſtellungen der

Religionsphiloſophie, über Religionspſychologie, Descartes und ethiſche

Literatur in Schweden, dazu zwei umfangreiche bibliographiſche Verzeichniſſe,

nämlich eine Hermann-Schwarz- Bibliographie und die Fortſeßung der Ver :

zeichniſſe der 1924 veröffentlichten Rant- Jubiläumsliteratur. von Grolman.

Rochmann , Adolf Armin : Was ſoll ich leſen ? Ein Führerdurch d . Weltliteratur d .

Neuzeit ( 1825-1925 ) . Leipzig : Ernſt Oldenburg 1925. (157 6.8 °) 2 M ; geb.3 M.

erfaſſer hat es ſicherlich gut gemeint, aber ſeine Kraft überſchäßt: geipollt

iſt ein kleines lerikon der Autoren, deren Werk irgendwie charakteriſtiſch

und bedeutſam , alſo für einen weiteren Kreis , leſenswert“ iſt; damit ſollen

Inappe Charakteriſtiken verbunden werden , die dem Ahnungsloſen Hinweiſe

geben. Dieſer gute, wenn auch nicht neue Gedanken iſt jedoch mit nicht aus:

reichenden Mitteln durchgeführt und kann auch auf dieſe Weiſe gar nicht durch

geführt werden, weil der Verfaſſer im Dilettantismus ertrinkt. Die Einleitung :

Wie leſe ich am ſchnellſten die deutſche Nationalliteratur?" iſt nach Frage:

ſtellung und Inhalt von bezwingender Komik. 3. B.: „Unſer größter und uni

verſalſter Dichter iſt bekanntlich Goethe, deſſen Werke bei Zeitmangel über :

haupt zuerſt geleſen werden müſſen, damit man ſich möglichſt ſchnell mit ſeinen

herrlichen Dichtungen vertraut machen kann.“ Dann kommt das Lerikon ; es

ift ähnlichen Niveaus, dabei willkürlich. Hermann Heſſes : Demian wird nicht

erwähnt. An Gerhart Hauptmann werden acht Seiten verſchwendet, aber

Mahatma Gandhi fehlt, Albrecht Schaeffer fehlt. Nur an Druckfehlern , an Un:

genauem und Schiefem fehlt es nicht. von Orolman.
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E

Cgement

Bildende Kunſt

Mayer, Auguſt L.: Diego Velasquez. (Ind . Sammlg : Die führenden Meiſter .)

Berlin : Propyläen - Verlag 1925. (215 S., 115 S. Abb. gr . 89) Lein . 10 M.

ine gute ſachliche Darſtellung des Lebens und der Werke des großen Spa

niers. Der Verfaſſer betont ſelbſt beſcheiden , daß er nichts Weſentliches zu

der Monographie Juſtis und der des Spaniers Beruete hinzuzufeßen habe,

aber er bringt dann doch manches Neue und ſchreibt überhaupt ſo ſchlicht und

doch voll wirklicher Kenntnis, daß ſeine Biographie neben jenen Meiſterwerken

wohl beſtehen kann . Zahlreiche Abbildungen unterſtüßen ſein Wort.

Karl Wilhelm.

Oſtini, Frit von : Der Maler Edward Cucuel. Mit 89 Abb. Wien : Amalthea.

Verlag 1925. (44 S., 81 S. Abb. 49) Halbleinen 15 M.

mucuel hat neuerdings ſehr viele hübſch an- und ausgezogene kleine Mädchen

gemalt ; früher war er Illuſtrator von Bong, I. I. Weber und allen mög

lichen Zeitſchriften , alles in allem ein geſchickter Malerjournaliſt und ſozuſagen

Unterhaltungsmaler, der ernſthaft ſtrebend ſich bemüht und bei dem ein ges

wiſſes Fortſchreiten zum Maleriſchen hin nicht zu verkennen iſt. Beſonders

wenn man ihn ohne Farben reproduziert, gibt es hübſche Bildchen . Jedenfalls

iſt es ein Freundſchaftsdienſt, wenn Oſtini ein Buch über ihn ſchreibt, das denn

auch nichts anderes iſt als ein Feuilleton auf der geiſtigen Perſpektive der guten

alten Münchener ,, Ruhhaut“. Jörn Doen .

Hoff, Auguft: Die religiöſe Kunſt Johann Shorn Pribbers. Mit 44 Abb.
Düſſeldorf : A. Bagel 1924. ( 34 S., 44 Taf. gr. 49) Halbleinen 8 M.

etrachtet man die dieſem Buch beigegebenen zahlreichen und glüdlicher:

weiſe chronologiſch geordneten Reproduktionen , ſo läßt ſich mit Inter:

eſſe verfolgen , wie der Künſtler mit 22 Jahren noch jene Grazie, die Wincket

mann das vernünftig Gefällige genannt hat, bis zu einem gewiſſen Grade be

fißt und eine in freibewegten Linien tätige Phantaſie der Geſtaltungskraft zur

Verfügung ſtellen kann ; mit 39 Jahren zeigt er ſich ſchon mit feſten Konturen

in die Wirklichkeit geſtellt, und dann nähert er ſich , über und unter dem Krieg ,

einer abſolut mathematiſchen Linienbehandlung, durch die das Bild als Fläche

zerfällt. Das Ende, wie es heute vorliegt, iſt der Gegenſatz des Anfangs :

„ Herz Jeſu " das Gegenteil der „ Cherubim ".

Der Herausgeber des vorliegenden Buches, Dr. Aug. Hoff, iſt anderer Ans

richt. Er glaubt, den Künſtler vor ſeiner Zeit retten zu müſſen, er glaubt, ihn

dem Intellektualismus entziehen zu können. Äußerlich geſehen , mag das ja

gelingen ; aber die innere Tatſache iſt nicht wegzuleugnen ( auch durch Über:

redungskunſt nicht), und dieſe läßt eben jeden Künſtler, mag er das begrüßen

Bri
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oder nicht, ein Kind ſeiner Zeit und dem Einfluß des Intellektualismus aus:

geſeßt ſein. Ronnte die Zeit vor dem Krieg harmoniſchen Naturen, denen die

unbewußte Welt alles war , nicht nahe kommen, ſo hat die elementare Wirklich

keit des Krieges den Traum zerſtört und die Vorausſeßung für ein bewußtes

Erleben des konkret Geiſtigen geſchaffen . Joh. Thorn Prikker könnte ſeiner Ver

anlagung und ſeiner Entwicklung nach zu dieſem konkret Geiſtigen im Bes

wußtſein vordringen , wenn nicht die Formen und Dogmen der katholiſchen

Kirche von ihm Beſiß ergriffen hätten. Symbolismus iſt ſchön und iſt gut,

wenn nicht Dogmenwirtſchaft, ſondern konkretes Erleben zu ſeiner Grundlage

dient. Aber man dient dem Kreuz nicht, wenn man die Welt mit den „ ſymbo

liſchen " Formen desſelben in den verſchiedenſten Variationen überſchwemmt.

Wilhelm Kunge.

Deutſche Volkskunſt. Hrsg. v . Edwin Redslob . München : Delphin-Verlag

(89) Je Kart. 7.50 M ; Pappe 8.50 M; Leinen 9.50 M.

1. Peßler, Wilhelm : Niederſachſen . Mit 158 Bildern . (52 Textſeiten .)

2. Lindner, Werner : Mart Brandenburg . Tert und Bilderſammlung. Mit

245 Bildern . (32 Tertſeiten .)

3. Creus, Mar : Die Rheinlande. Sert und Bilderſammlung. Mit 174 Bildern .

(44 Tertſeiten .)

elten war ein Unternehmen ſo notwendig, wie dieſes ! Wir werden über :

ſchwemmt mit der Volkskunſt aller Völker, und was ein Bottokudemüh

ſam aus einem Stück Holz herausſchnißt, um es anzubeten, ruft bei uns große

Kunſtbewegungen, Bildhauer- und Malerſchulen hervor. So iſt es denn immer :

hin eine Handlung ausgleichender Gerechtigkeit, daß wir uns auch der echten

deutſchen Volkskunſt erinnern und einmal überprüfen, was denn von ihr ge

leiſtet wurde, was davon noch in unſeren Dörfern und kleinen Städten lebt,

und was man in Muſeen beigeſeßt hat. Natürlich gab es wiſſenſchaftliche

Unterſuchungen genug darüber, aber auch dieſe Wiſſenſchaft beginnt zu bes

greifen , daß ſie nur ſoweit lebt, als ſie wieder ins Leben dringt. Darum iſt die

Veröffentlichung dieſer Bände als ein Zeichen wachſender Selbſtbeſinnung auf

das Beſte und Urſprünglichſte unſeres Volkstums freudig zu begrüßen. Bes

ſchämt ſteht eine anmaßende Zeit vor dem unendlichen Reichtum der Ver

gangenheit, blamiert eine großmäulige Großſtadtziviliſation vor der wahren

echten Kultur des deutſchen Bauerntums, die auch heute noch lebt, an die es

beſcheiden und vor allem im Geiſt anzuknüpfen gilt. Die vorliegenden Bände

verarbeiten das vorhandene Material nach Stämmen und Landſchaften . Gute

Einführungen und hauptſächlich viele Abbildungen. Ein guter Anfang. Die

Bücher gehören in jedes deutſche Haus und in jede deutſche Schule. Wegweiſer

aus einer beſſeren Vergangenheit in eine beſſere Zukunft! Heinz Waentig.
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D

I /

Geſchichte und Kulturgeſchichte

Eulenberg, Herbert: Geſtalten und Begebenheiten . Dresden : Carl Reißner

1925. (283 S. 89) 4 M ; geb. 6 M; Halbleder 9 M.

er deutſche Dichter müßte heute noch ſchneller denn je verhungern, wenn

er den Verſuch machen wollte, von ſeinen Werken zu leben. Darum muß

er ſich, wenn er nicht in Amt und Würden ſteht, einen Nebenberuf ſchaffen : der

eine gibt auf Tod und leben Anthologien heraus, 8. h. er lebt, indem er die

Werke anderer Dichter, die von ihnen nicht leben konnten, mit der Schere zer:

ſchneidet, der andere ſchreibt anſtändig oder doch leidlich bezahlte Biographien

längſt geſtorbener Dichter, denen für ihre Werke ebenfalls nichts bezahlt wurde,

und Herbert Eulenberg iſt beliebt durch ſeine „ Schattenbilder“ . Dieſer neue

Band plaudert über Dichter und Dichterfrauen, Könige und Kaiſer, Muſiker

und Schauſpieler, Gelehrte und Politiker, er beginnt mit dem Mittelalter,

macht dann einen Sprung ins achtzehnte Jahrhundert und verharrt am läng:

ften in der Zeit von der Romantik bis zur Gegenwart. Alle dieſe Lebensläufe,

Anekdoten, Vorträge, Aufſäße, novelliſtiſch eingekleideten Charakteriſtiken ſind

nicht ſehr tief, aber das iſt ja auch nicht ihr Zweck, denn dann würden ſie nicht

gekauft und geleſen. Genug, daß ſie liebenswürdig, klug, unterhaltend ſind,

und leichtigkeit des Zones und der Hand iſt bei uns ſo ſelten , daß man ſie uns

umwunden loben muß, wenn man ſie einmal findet. Hans Brandenburg.

Waſſermann, Jakob : Deutſche Charaktere und Begebenheiten . Beſ. u . hrsg .

2 Reihen . Wien : Ritola - Verlag 1924. (XXIV, 292 ; XI , 239 S. 89) Je 5 M;

Halbleinen 6 M.

ch verehre in Waſſermann den Dichter des ,, Kaſpar Hauſer ". Er hätte es

meiner Meinung nach nicht nötig gehabt, mit einem rein publiziſtiſchen Bes

kenntnis zum Deutſchtum hervorzutreten, und noch dazu mit einem zweifel

haften . Gewiß iſt nichts dagegen einzuwenden, daß man einmal mit alten Do:

kumenten das Leben der Dynaſten fraß beleuchtet, aber dieſer Fürſtenſpiegel

ſollte in einer Sammlung ,, deutſcher Charaktere und Begebenheiten" nicht ſolch

breiten Raum einnehmen . Sonſt enthalten die beiden Bände allerlei Lebens:

bilder, Anekdoten , Rechtsfälle, aus alten Büchern und Akten geſchöpft; Waſſer

mann tut, außer zwei Vorworten, nichts hinzu, aber er gibt entweder gar nicht

oder ſehr flüchtig ſeine Quellen an, ja, die Sammlung iſt ſo nachläſſig ge

arbeitet, daß die Erzählung von den Werbungen des Soldatenkönigs, die ſchon

im erſten Bande in Friedrich Wilhelms Biographie enthalten iſt, im zweiten

Bande als beſonderer Artikel wiederkehrt. Davon abgeſehen, iſt alles ſehr lehr

reich, gut und nüßlich zu leſen und außerdem ein labſal durch ſein prachtvoll

ſachliches Chroniſtendeutſch. Hans Brandenburg.

Time
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Meeling

Croce, Benedetto : Der Begriff des Barod . Die Gegenreformation. 2 Eſſays.

Übertr . v. Berthold Fenigſtein . ( Europ . Bibliothek. 3 , 12.) Zürich : Raſcher & Co.

1925. (68 S. 89) Halbleinen 1.60 M.

it einer Geſchicklichkeit, die ſehr ſummariſch verfährt, operiert der be

(rühmte italieniſche Gelehrte an Dingen, die von der deutſchen Wiſſen

ſchaft und Publiziſtik ſeit längeren Jahren ſehr ernſt genommen werden . Der

Vortrag über den Begriff des Barock, flüchtig und recht ſubſtanzlos, befriedigt

gar nicht, ſchon deshalb nicht, weil der Verfaſſer mit vorgefaßten und recht engen

Anſchauungen an ſein Thema herantritt. Selbſt für die an ſich reizvolle romanis

ſche conférence iſt das Vorgetragene zu wenig durchfühlt und durchdacht. Der

Eſſai über die Gegenreformation iſt auch eher ein Jongleurkunſtſtüd , denn

wiſſenſchaftliche Leiſtung. Doch iſt hier wenigſtens nicht ganz planlos darauf

losgeplaudert. Die Überſeßung iſt mäßig. Dem Vortrag über den Begriff des

Barocks gibt ſie ſtellenweiſe etwas unangenehm Humoriſtiſches in den Ton,

allenthalben finden ſich ſaloppe Wendungen und mancherlei Unklares. Ange:

ſichts der ſonſtigen Bedeutung Croces iſt zu wünſchen, daß dieſe beiden Hand

gelenksprodukte ſchleunigſt verſchwinden . von Grolman.

Stürmen und Stranden . Ein Stephan -Ludwig - Roth - Buch . Zuſammengeſtellt

und eingeleitet von Otto Folberth . Stuttgart: Ausland und Heimat 1924. ( VII,

196 S. 8 ) Halbleinen 3.60 M.

t. l . Roth iſt einer der hervorragendſten deutſchen Männer Sieben :

bürgens, Schriftſteller, Schulmann undPaſtor. 1796 wurde er in Me:

diaſch geboren und am 11. Mai 1849 ward er, weil er ſich während des Sturm

jahres tatkräftig auf die Seite der Deutſchen geſtellt hatte, auf Befehl der

ungariſchen Regierung erſchoſſen . Die Grundzüge ſeiner Geſinnung und ſeines

Strebens empfing er durch Peſtalozzi, an deſſen Anſtalt in Iferten er andert:

halb Jahre wirkte. Seine Schriften dienten dem Deutſchtum und der Volks:

wohlfahrt. In den Stürmen des Lebens iſt es ihm niemals recht gut gegangen ,

oft iſt er geſtrandet, aber immer hat er ſich als fernhafter Mann erwieſen .

Folberth hat aus ſeinen Briefen , Lagebüchern und gedructen Arbeiten eine

Auswahl zuſammengeſtellt, die ein treffliches Bild von ihm gibt und manche

Goldkörner enthält. Ein nachdenkliches Buch , das den Leſer nicht ſo bald los:

läßt. H. Janßen.

Hauſer, Otto : Raſſe und Geſundheit. Braunſchweig : Georg Weſtermann

1925. (144 S. 8 °) Leinen 3.60 M.

echs Kapitel zur Populariſation und Propagandierung des „ nordiſchen

Gedankens “. Rechten wir nicht im einzelnen damit. Das Problem der

Raſſenentmiſchung iſt ernſt und wichtig für uns. Georg Hallmann.

S
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Sammlungen
Neudrude romantiſcher Seltenheiten . München : Meyer & Teſſen 1924 .

2. Phöbus. Ein Journal für die Kunſt. Hrsg. von Heinrich von Kleiſt und Adam

H. Müller. Ig. 1 : 1808. Stück 1–12. (Originalgetreue Wiedergabe .) (58, 48,

56 , 108, 48, 46 , 48, 90, 84 S.4) Halbleder 30 M ; Leder 65 M.

3. Sröſt Einſamkeit, alte und neue Sagen und Wahrſagungen , Geſchichten undGe.

dichte. Hrsg . von Ludwig Achim von Arnim . 1808. ( Originalgetreue Wieder

gabe.) (XIV SP., IV S., 296, 40 Sp. 49) Halbleder 18 M; Leder 53 M.

em wundervollen, originalgetreuen Neudruck des , Athenäums" läßt der

.

.

getreuen
der Kleiſtſchen Zeitſchrift , Phöbus " und der Arnimſchen ,Tröſteinſamkeit "

folgen. Wie wichtig beide Publikationen für die Kenntnis der romantiſchen

Epoche ſind, weiß jeder literariſch Gebildete und zugleich auch, wie ſelten die

Originalausgaben ſind, zugänglich nur wenigen Glüdlichen. Jeßt kann

jeder Wiſſenſchaftler und jeder Verehrer der deutſchen Literatur dieſe wich

tigen Sammlungen der romantiſchen Dichtung ohne zu große Koſten ſelbſt

in Ausgaben erwerben, die dem Original in allem ebenbürtig ſind. Druck,

Papier, die Nachbildung der Umſchläge, der Kupfer und anderer Bildbei

gaben, alles trägt den Charakter der Originale. Koſtbare Halblederbände

im Stil jener Zeit wahren auch äußerlich den gleichen Charakter. Man darf

dem Verlag Glück wünſchen zu einem ſo würdigen Unternehmen und ihm

danken, daß er ſich von der Ungunſt der Zeit nicht hat abſchrecken laſſen, es

zu wagen. Von jedem der Werke ſind 400 Eremplare hergeſtellt worden.

Wer ſie erwerben will, muß ſich alſo beeilen. Will Vesper.

Das Wunderbrünndi. Eine Sammlung deutſcher Volksbücher. Herausgegeben

von Mar Mell. Wien : Rikola- Verlag 1924. (El . 89) Je Pappe 1.30 M.

Stelzhamer, Franz: Der Waldwurm . Eine Erzählung. Mit Holzſchn. von Arel

v. Lestoſchet. (73 S.)

Das Buch von der Kindheit Seſu. Mit Holzſchn . von Axel v . Lestoſchek. (72 S.)

Das Raſperlbuch . Die Raſperlſpiele ſind alten Münchener Bilderbogen entnom

men. Mit Holzſchn. v . C. Reinhardt (1818–1877) . (80 S.)

as erſte dieſer hübſchen kleinen, ſchön bebilderten Volksbüchlein enthält

eine reizende kleine Volksgeſchichte, die verdiente, der Vergeſſenheit

entriſſen zu werden ; das zweite bringt ſchöne legenden und Märchen mit denen

die Phantaſie des Volkes von je die Geburt und Jugend des Heilands um

rankte, und das dritte endlich bringt eine Reihe luſtiger kleiner Kaſperl

ſpiele, die den alten Münchner Bilderbogen aus den fünfziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts entnommen ſind. Gar grausliche und luſtige Holz

ſchnitte jener Zeit ſchmücken das Büchlein . Die Sammlung verdiente einen

raſcheren Ausbau und Erfolg . Johannes Demmering.

Dei
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Doce

Wege nach Orplid. Herausgegeben von Martin Rodenbach. Leipzig : Eugen

Runer 1924. ( gr. 89) Se Pappe 4 M.

1. Jugendbewegung und Dichtung. (IV , 112 S.)

2. Eros in der Dichtung der Gegenwart. (IV , 128 S. )

3. Rindbeitsdichtung der Gegenwart ( IV , 111 S. )

4. Das Albrecht Schaeffer-Buch . (IV, 111 S.)

ie großangelegte literariſche Monatsſchrift ,, Drplio “ beſteht aus Sonder

heften, die, ohne die angefügte Rundſchau, auch in ſchön gebundenen

Bändchen als ,,Wege nach Orplid " erſcheinen . Dieſe Art periodiſcher Publi:

kationen hat wahrlich einen höheren Wert als das Zufalls-Sammelſurium

der üblichen Revuen und Anthologien ; in geſchloſſener Form wird hier je:

weils ein wichtiges Stoffgebiet oder eine wichtige Perſönlichkeit der Gegen :

wartsdichtung vorgeſtellt, mit Proben und in mehrfacher kritiſcher Beleuchtung.

Hans Brandenburg.

Seldwyla - Bücherei. Zürich : Verlag Seldwyla 1924. (El.89) Te Halbleinen 2 M.

2. Minneſänger der Schweiz. Eine Auswahl mit freien Nachdichtungen . Scraug

gegeben von Wilhelm von Scholz. ( 118 S.)

3. Würzburg, Konrad von : Die Dame. Ein Lied von deutſcher Freundestreue a .

d . Ritterzeit. Frei nacherzählt von Adolf Bögtlin . (175 S.)

4. Ulmann, Regina : Die Barodkirche. von einer Votivtafel herabgeleſen und

ausführlich berichtet, zugleich mit etlichen Volkserzählungen . ( 105 S.)

5. Pulver, Mar: Kleine Galerie . Proſa. (101 S.)

6. Griechiſche Liebesepigramme. Nachgedichtet von Karl Preiſendanz. (76 S.)

Son der Art der Inſelbücherei, der Haeſſelreihe, der langens 1 -Mark- Bände

gibt auch der Verlag Seldwyla ſchlanke Oktavbändchen heraus, in

guter Ausſtattung und ſehr erfreulich anzuſehen. Offenſichtlich iſt an die

Vorbereitung dieſer Bändchen viel Arbeit gewendet worden , denn bei

gleichartigem Außeren iſt der jeweilige Inhalt individuell und abgerundet.

Wilhelm v. Scholz bringt eine Auswahl „Minneſänger der Schweiz",

zum Teil mit eigenen neuhochdeutſchen freien Nachdichtungen. Adolf Vögt :

lin erneuert unter dem Titel : Die Dame eine Verserzählung von deutſcher

Freundestreue aus der Ritterzeit von Konrad von Würzburg. Beide Band

chen zeigen ſo recht, wie fern der mittelhochdeutſche Kulturkreis dem modernen

Menſchen iſt. Ähnliches gilt auch von der geſchidten Sammlung von Nach

dichtungen : „ Griechiſche liebesepigramme“, die Karl Preiſendang

barbietet und in der ein ſentimental-melancholiſcher Grundzug in der Auswahl

auffällt. Zeitgenöſſiſche Schriftſteller kommen ebenfalls zu Wort. „ Kleine

Galerie“, Proſa von Mar Pulver, und „Die Barodkirche" von Regina

ullmann, beides anſpruchsvolle Kleinkunſt, ſehr gepflegt, aber nicht eigent

lich überzeugenb. von Grolman.
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Verſchiedenes

Paquet, Alfons: Die neuen Ringe. Reden und Auffäße zur deutſchen Begen

wart . Frankfurt a. M.: Frankfurter Societäts - Druckerei 1924. (218 S. 8°) 4 M ;

Leinen 5 M.

feines der politiſchen Bücher, die zwar nicht dem Parteimann, um ſo mehr
Laber dem Mann und Menſchen gelten und deſſen Beſeeltheit, wie ſie die

gewohnten und leer gewordenen Begriffe füllt und vertieft, ſich auch nicht in

politiſche Tagesmünze umwechſeln läßt. Dafür wird es, da vom Geiſt und

von der Idee, wenn auch noch ſo unbemerkt, aller Anſtoß ausgeht und jede

Bewegung bewirkt wird, ſeinen Teil haben an kommenden Entwidlungen .

Ganz in der Gegenwart wurzelnd und ihren Rätſeln ins Geſicht leuchtend,

bewahrt der Verfaſſer den Blic des Wiſſenden um die tiefen ſeeliſchen Zu

ſammenhänge aller Erſcheinungen und den brennenden und gläubigen Wunſch

nach deren bewußter Erneuerung. Das Buch iſt den „ Jungen vom Hohen

Meißner“, der freiðeutſchen Jugendbewegung, gewidmet, es gehört der Jugend

und ihren neuen großen Ideen und Aufgaben. Hans Reiſer.

Bandhi, Mahatma : Ein Wegweiſer zur Geſundheit. Mit einer Einleitung von

Ettore Levi und einem Anhang : Reden und Auffäße zur Hygiene und Moral.

München : Rotapfel-Verlag 1925. (196 S. 8 °) 3.20 M ; Halbleinen 4 M.

ieſer öſtliche Import lohnt weniger wegen der ſpeziellen Lehren als wegen

der geiſtig-ſeeliſchen Haltung Gandhis. Er will Erzieher zur Furchtloſig

keit ſein : „ Ein völlig geſunder Menſch braucht ſich nicht vor dem Tode zu

fürchten .“ Faſten , Körperarbeit, geiſtige Zucht: das ſind die drei Heilfaktoren.

Gandhi ſteht in ſcharfer Abwehrſtellung gegen die Medizinſchluckerei und be:

rührt ſich in ſeiner Vorbeugungstheorie vielfach mit dem modernen wiſſen

ſchaftlichen Naturheilverfahren . Man könnte fragen, warum ſo großer Wert

auf Geſundheit gelegt wird, wenn dieſer Inder doch gleichzeitig völlige Ent:

haltung vom Geſchlechtsverkehr empfiehlt und auf den Einwand, daß dann

das Menſchengeſchlecht ausſtirbt, erwidert, das ſei Sache des Höchſten. Nun,

das Extrem wird immer nur von wenigen geleiſtet werden ; aber Gandhi will

wohl durch Darſtellung des Außerſten ein Mittleres erreichen : Veredelung

von Liebe und Zeugung. Wir können hier viel von ihm lernen . Der Askeſe auf

der einen Seite entſpricht Glüczuwachs und Kraftgewinn auf der andern .

Gandhis Ausdrucksweiſe iſt in ihrer Schlichtheit und Beherrſchtheit ſuggeſtiv.

Für Einzelheiten iſt es gut, die Einleitung von Ettore levi, Vorſteher des

Hygiene- Inſtituts in Rom, zu leſen . Angehängte Reden und Auffäße zur

Moral und Hygiene zeigen Gandhis etwa als national-ſozial zu bezeichnende

Einſtellung. Rudolf Paulſen.

D
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B

Gleichen Rußwurm , Alerander von : Von Art und Unart. Ein Zeitſpiegel des

guten Tons. Leipzig : Carl Merſeburger 1925. ( 146 S. 8 °) Leinen 3 M.

ine Art modernen Knigges, aber nicht wie dieſer ſo ſehr auf die Einzel

heiten des Benehmens bei verſchiedenen Anläſſen eingehend, ſondern auf

die Geiſtes- und Gemütsſchulung, welche den guten Ton aus ſich ſelbſt er:

zeugt. Der Verfaſſer tritt für das ein , was das höfiſche Mittelalter ,,diu maze

nannte, alſo für Lebensformen , welche jederzeit die Würde des Menſchen be:

tonen . Darüber weiß er nun viel Kluges, immer Wahres und ſehr Beherzigens

wertes zu ſagen . Erſtmalig Geſagtes iſt wohl wenig dabei ; aber pädagogiſche

Lehren verlieren nichts durch Wiederholung, ſondern verlangen ſie ſogar, wenn

ſie von Wirkung ſein ſollen . Karl Bienenſtein.

Pflug, Hans : Beliebte Landſchaft. Skizzen . ( Novellentranz der Lichtgedanken .)

Verden - Aller : Verlag Schönheitsſtedelung „ Sonnenlicht-Heide " 1925. (79 S.

kl. 8 °) 1.75 M ; geb. 2.75 M.

er Autor hat gewiß ein gutes Auge für die tauſend Elemente, aus denen

ſich das Bild einer landſchaft zuſammenſeßt, und er hat auch das Auge

des Herzens, mit dem ſolche Dinge betrachtet werden müſſen , ſollen ſie dichte:

riſche Bedeutung erlangen . Aber es gelingt ihm noch nicht, das Geſchaute zu

geſtalten . Karl Bienenſtein .

Linzen, Karl : Zug der Geſtalten . Kempten : Röſel & Puſtet 1924. ( 264 S. gr. 89)

3.60 M ; Leinen 5.60 M.

in prächtiges Buch , künſtleriſch reif, formvollendet und gediegen im Inhalt,

in hohem Maße feſſelnd durch Stoff und Darſtellung und außerdem noch

lehrreich , ohne irgendwie aufdringlich zu wirken . Es enthält ein halbes Dußend

fein geſchliffener Eſſays über große Männer und arbeitet dabei außerordent

lich geſchickt den Geiſt der Zeit heraus und auch die Tragik, der faſt jedes be

deutende leben verfallen iſt. H. Janßen.

Ultenberg, Peter : Der Nachlaß. Herausgegeben von Alfred Polgar. Berlin :

S. Fiſcher 1925. (159 S. 8 °) 3.50 M ; Halbleinen 5 M ; Leinen 6 M.

us dem Nachlaß des 1919 Verſtorbenen kommt nun noch eine kleine

E

,
Verehrern dieſer „ Kunſt “ des Wiener Sonderlings als Ergänzung und Ab

ſchluß willkommen ſein werden- aber nur ihnen , denn es iſt nicht jedermanns

Geſchmack, ſich die Geduld zur Lektüre dieſer anſpruchsvollen Banalitäten

abzunötigen. Und Altenbergs Entzüdungen an Schlaf- und Abführmitteln ,

ſein preziöſes Getändel, ſein Rokettieren und Schwänzeln iſt Ausdruck einer

Epoche und landſchaft, die zur jeßigen Generation nicht mehr ſpricht.

von Grolman.
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10.

Neue Bücher im Januar

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche kritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften .

Werke Zola, Emil : Werke. Alleinberecht. Otſche.

Gautier, Theophil: Geſammelte Werke.
Geſamtausg. 3 weitere Bde ( Claudes

3 weitere Bde ( Kapitän Fracaſſe. 2 Bde.
Beichte. Thereſe Raquin. Das Vermächt:

Mademoiſelle de Maupin ). Hellerau : Uva
nis). München : K. Wolff 1925. (XIII,

lun -Verlag 1925. (423, 386, 519 S. kl. 8°)
200 ; 287 ; VIII, 168 S. 89)

Je 3.50 ; lein . 6.- ; Halbled.8.

Je kart. 4.50 ; lein . 6.50 ; led. 12.

Goethe : Sämtliche Werke. Propyläen -Aus
Romane und Erzählungen

gabe. Hrsg. v. Curt Noch. Bo 33. Berlin :

Propyläen -Verlag 1925. (XI, 445 S.,
Ammers -Küller, jo van : Jenny Hen:

mehr. Taf.4 °) 9.- ; kart. 10.-- ; Pp. 10.
ſtens Blütenweg. Roman. Deutſch von

lein. 12.- ; Halbled. 16.- ; led. 60. Franz Dülberg. Leipzig : E. Kuner 1925.

Haringer, Jakob : Die Dichtungen . 1. Bd.
(355 S. 8) Lein . 6.50

Potsdam : Kiepenheuer 1925. (241 S. 8°)
Anzengruber, Karl : Inſel der Seligen.

Roman. Halle : Sonnemann -Verlag 1925.
5.50 ; lein. 8.50

Holz, Arno: Das Werk. 1. Ausg. mit Einf.
(284 S. 8 °) Lein . 4.80

8. Hans W. Fiſcher. BD 6–10 . Berlin :
Babits, Michael: Das Kartenhaus. Der

3. H. M. Dieß 1925. (gr. 8 °) : 6. Ignora:
Roman e. Stadt. Aus d. Ungar. v. Stefan

bimus. Tragödie. (VII, 505 S.) - 7-9.
I. Klein . Berlin : J. M. Spaeth 1926.

Phantaſus. 1—3. (XIV , 1345 S.)

Lein. 8 .(463 S. 8 ° )

Die neue Wortkunſt. Eine Zuſammenfaſſg.
Bergengruen , Werner : Das Brauthemd.

ihrer erſten grundlegenden Dokumente. ( X ,
3 Novellen . Frankfurt a. M.: Iris-Verlag

V, 732 S.)
1925. (98 S. kl. 89) Pp. 2.50 ; Lein. 3.50

Bieſenbach , Heinrich : Hoja Berge romes
Kipling, Rudyard : Ausgew . Werke. Hrsg.

ryke. Roman . Düſſeldorf: £. Schwann
v . Hans Reiſiger. 4 Bde. ( Das neueDſchun:

1925. ( 377 S. kl. 8° Halblein. 6.

gelbuch. Kleine Geſchichten aus d. Bergen.
Blaſius, Richard : Dorfköpfe. Erzählgn .

Kim . Puck vom Buchsberg.) Leipzig : P. Liſt
Dresden -Wachwiß : v . Kommerſtädt &

1925. (290 ; 324 ; XLIII,430 ; 254 S. kl. 8 °)
Schobloch 1926. (236 S. 8°) Halblein. 4.

Lein. 6.50, 6. , 7.50, 6.50
Blund, Hans Friedrich : Streit mit den

Perſtow, Nikolai: Geſammelte Werke. BD Göttern . Die Geſchichte Belands d. Flie:

5 u. 6. München : C. H. Beck 1925. (VI, gers. München : G. Müller 1926. (283 S.8°)

364 ; V , 332 S. 11. 8 °) 6 .-- ; lein. 9.

je 3.50 ; Halblein. 5.50 Bulde , Carl : Die arme Betty. Roman.

Luther, Martin : Werke. Krit. Geſamtausg. Berlin : 4. Håger 1925. (265 S. 8°)

Bð 10 , Ubt. 1 , Hälfte 2. Weimar : Böhlau 4.50 ; Pp. 5.50 ; Lein . 6.50

1925. (LXXXV, 459 S. 4 ° ) Czibulka, Alfons v.: Der Roſenſchelm .

32 .-- ; Halbled. 42. Eine Herengeſchichte aus d. 17. Ih. Mün:

Niesche, Friedrich : Geſammelte Werte. chen : Drei Eulen - Verlag 1926. ( 122 S.

Muſarionausg. BD 16. Aus d. Nachlaß: kl. 8 °) 2.50 ; geb. 4.

1882—1888. München : Muſarion Verlag Droonberg , Emil : Der Trapper am Swift

1925. (VIII, 435 S. gr. 8°) Led . 98.- ; Creek. Roman aus Britiſch -Kolumbien .

Perg. 73.-; Halbleb . 27 .-- ; Pp.17.- Leipzig : W. Goldmann 1925. ( 266 S. 8 °)

Reventlow, Franziska zu : Geſammelte 4.— ; Lein. 5.50

Werke. 1 BO. Hrsg. u. eingel. 0. Elſe Re: Droſte , Georg : Ut mien Muskantentied un

ventlow . München : A. Langen 1925 . annere luſtige Geſchichten . Bremen : Schü:

( 1227 S., 1 Titelb . 89) fein . 18 . nemann 1925. ( 197 S. 89) Halblein. 5.

Lein . 70.

.

:
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5.- ; lein. 6 .

Ebermayer, Erich : Sieg des Lebens. Ros

man. Leipzig : E. Oldenburg 1925. (308 S.

89 ) 4.— ; lein. 6.

Edhel, Anna Hilaria von : Swanhild.

Breslau : Bergſtadtverlag 1925. (77 S.

fl. 89) 2.- ; kart. 2.80 ; Lein. 3.50

Ferd, Joh.: Liebesopfer. Alltagsgeſchich :

ten. Wien : Wiener Volksbuchh. 1925.

(271 S. 89) 3.50 ; geb. 4.20

Frand, Hans : Meta Roggenpoorb. Roman.

Heilbronn : W. Seifert 1925. (5.36 S. 8°)

man . Dresden : Sibyllen - Verlag 1926.

(418 S. 89)

Derſ.: Das Liebhabertheater. Roman. Ebd.

1926. (350 S. 8°) 4.— ; lein. 5.

Hildebrandt, Gudrun : Steffi Walborg.

Roman e. Tänzerin. Berlin : Gebr. Paetel

1926. (256 S. 80) 4.- ; lein. 6.

Kaboth, Hans : Frau Murkula u . a . Lier :

geſchichten . Mit 8 Scherenſchn. v . R. Neu:

gebauer. Schweidnig : Heege 1925. ( 175 S.

2.- ; Lein. 3.

Keller, Paul : Dorfjunge. Breslau: Berg

ſtadtverlag 1925. ( 175 S. 89)

2.60 ; kart. 3.20 ; lein . 4.80

Kennedy, Margaret : Die treue Nymphe.

Roman . Aus d. Engl. v. E. L. Schiffer.

München : K. Wolff 1925. (400 S. 8°)

5.- ; Lein . 7.50

Ftohlhaas , Michael: Der zweite Schuß.

München : Pechſtein 1926. ( 155 S. kl. 8°)

89)

Lein . 5.

3. —

Lein . 3.

Lein . 4 .

Frelſa , Friedrich : Der Gefreite. Erzählg.

(In 8. Sammlg.: Die Grauen Bücher .)

Magdeburg : Stahlhelm - Verlag 1925.

( 98 S. 8 Halblein . 3.50

Freybe, Paul : Ende Anfang Ende !

Skizzenbuch v. Mädchen u. Frauen. Roſtock :

C. Hinſtorff 1925. ( 130 S. kl. 8°)

Frommel, Otto : Der Silberfiſch. Legenden

u. Märchen . Karlsruhe i. B.: C. F. Müller

1925. (235 S. 89)

Fürle, Friedrich : Zwiſchen den Konfeſſio

nen. Roman. Friedeberg a. Qu.: Iſer-Ver:

lag 1925. (191 S., mehr. Laf. 8°)

4.- ; lein. 4.80

Gail , Otto Willi: Der Schuß ins Au.

Roman von morgen . Breslau : Bergſtadt:

verlag 1925. (277 S. kl. 8°) 4.- ; Lein. 5.80

Gide, André : Iſabelle. Übertr. v. Frig

Donath. 19 Abb. v. Rafaello Buſoni.

Berlin : 3. M. Spaeth 1926. ( 165 S. 8 °)

Lein . 9.

Satin 5.

Goll, Claire : Der Neger Iupiter raubt

Europa. Roman. Baſel : Rhein-Verlag

1925. (239 S. 8 °) 4.- ; geb. 6.50

Grupe, Hiärm : Dat Blüſenbook. Dree

Novellen in Oſſenbrügger Landplatt. Met

Belder v. Hans Haſekamp. Osnabrück :

Schöningh 1925. ( 122 S. 8° Lein. 3.—

Hadi, Guſtav : Domina literata. Erzählg.

(Haeffel- Reihe. 24.) Leipzig : H. Naeſſel

1926. (102 S. kl . 8°) 1.50 ; Halblein.260

Haringer, Jakob : Das Räubermärchen .

Frankfurt a . M.: Iris- Verlag 1925.

(101 S. Fl. 89) Pp. 2.50 ; lein. 3.50

Hellen, Eduard von der : Höhere Kindſchaft.

Erzählgn. Stuttgart: Union 1925. (221 S.

89) 3.50 ; lein . 5.

Hildebrand, D. F.: Die Kunſtreiſe. Ro:

Kollontay, Alejandra : Wege der Liebe.

3 Erzählgn. Aus d. Ruff. v. Etta Federn

Kohlhaas. Berlin : Malit-Verlag 1925 .

(410 S. 89) Halblein . 6.50 ; lein.7.

Kuprin, A.: Sulamith. Übertr. u. bearb. o.

M. v. Schlippe u. Melitta v. Specť. Mit

Orig.-Lithogr. v. Arnold Schott. Berlin :

Glagol 1925. (82 S. 4 °)

Derſ.: Vera. Roman. Überſ. v. S. Fangor.

Wien : ,, Renaiſſance " 1925. ( 115 S. Fl. 89)

2.50 ; Halblein . 3.25

Kurz, Iſolde : Der Caliban. Roman. Nürn :

berg: Schrag 1925. ( 196 S. 8º) Lein. 6.

Leuß , Ilſe : Mademoiſelle Biche. Ein Ros

man aus 8. Lagen 8. großen Königs. Ber

lin : Brunnen -Verlag 1925. (258 S. 8°)

3.50 ; lein. 5.- ; Halbled. 8.50

lewis, Sinclair : Dr. med. Arrowſmith.

Roman . Übertr. v . Daiſy Bródy. 2 Bde.

München : Kurt Wolff 1925. (V , 342 ;

459 S. 8 ° ) 9 .-— ; lein . 14 .

£ ur, Joſeph Aug.: Der himmliſche Harfner.

Ein Otſcher Roman. Köln : Bachem 1925 .

(256 S. kl . 8°) 5.— ; lein. 7.50

Mann , Heinrich : Kobes. Mit 10 lithogr. v .

George Groſz. Berlin : Propyläen -Verlag

1925. (72 S. 49) 8.— ; lein. 12.

Marie Madeleine: Die Töchter des Pro

metheus. Novelle. Berlin : Gebr. Paetel

1926. (232 S. 89) 4.— ; lein . 6.
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5.50 ; lein . 8.

Marks, Percy : Studentenjahre. Roman

aus d. amerikan . Univerſitätsleben . Mün :

chen : Kurt Wolff 1925. (332 S. 8°)

4.50 ; lein . 7.

Neurath , Karl: Der Kloſtermüller. Eine

rhein . Geſchichte. Varel i. D.: Verlag „ Um

Kamin “ 1925. (77 S. kl. 8°) -.80

Nithad -Stahn, Walther : Geiſter am See.

Roman. Berlin : Johndorff & Co. 1925.

(263 S. 89) Halbled. 4.70

Dehiters, Friedrich : Aus Heibe, Bruch und

Moor. Geſchichten v . Jägern u. Jagt . Mit

Zeichn.v. Friedrich Karl Lippert. Hannover :

Gebr. Jänecke 1925. (VIII, 276 S. 8°)

Halblein . 7.50

Ojetti , ugo : Mein Sohn, der Herr Partei

ſekretär. Aus 0. Italien. v. C. S. Gutkind u.

Laura Maria Kußer. München : Kurt Wolff

1925. (343 S. 89)

Oppermann, Karl : Die Gottesmühlen.

Roman . Breslau : Bergſtadtverlag 1925 .

(300 S. 89) 4.— ; lein . 6.50

Pauls, Eilhard Erich : Stille und Sturm .

4 Erzählgn . Halle: Heimat-Verlag 1925.

( 245 S. 89) 3.- ; Lein. 4.—

Pirandello, Luigi : Den Lod im Rücken .

11 Meiſternovellen . Au ew. u. überſ. v .

Ludwig Wolde. Berlin : A. Häger 1925 .

(323 S. 8 °) 5.- ; kart. 6.— ; lein. 7.—

Prellwiß, Gertrud : Drude. Roman einer

neuen Jugend. BD 3 : Flammenzeichen.

Oberhof : Maien - Verlag 1926. 214 S. 8°)

3.50 ; Pp. 4.75 ; lein. 6.

Rehm, Hermann Siegfrieb : Das tauſend :

jährige Reich . Hiſtor. Roman. Bad Rothen

felbe : L. Holzwarth 1925. (355 S. 8°)

Pp. 4.80 ; lein . 6.

Schaffner, Jakob : Die Glüdsfiſcher. Ros

man . Stuttgart: Union 1925. (620 S. 8°)

6.- ; Lein. 8.50

Schiđele , René : Ein Erbe am Rhein . No:

man. 2 Bde. München : Kurt Wolff 1925.

( 300 ; 315 S. 8 °) 10 .--- ; lein . 15.

Schlaf, Johannes : Deutſchland. Leipzig :

F. P. Scholze 1925. (70 S. 8°) Pp. 2.40

Derſ.: Die Nacht der Planeten. Ebb. 1925.

(67 S. 8 °) Pp. 2.40

Schröer , Guſtav : Von Leuten, die ich lieb

gewann u. a. Erzählgn. Mühlhauſen i. Th.:

Urquell- Verlag 1926. (78 S. kl. 89)

Schwår, Oskar : Im Banne der Scholle.

Erzählgn. Dresden : v. Kommerſtädt &

Schobloch 1926. (172 S. 89) Halblein . 3.50

Schwarzkopf, Nikolaus : Der ſchwarze

Nikolaus. Roman. leipzig : Kuner 1925.

(342 S. 8) Lein . 6.50

Derſ.: Judas Iskariot. Roman. Köln : Ba:

chem 1925. (215 S. kl. 89) 5.50 ; lein. 7.50

Scott, Gabriel: Die Quelle des Glüds oder

Der Brief vom Fiſcher Markus. Uus 0.

Norweg. v. A. Miethe. Trier : Fr. ling

1925. (224 S. 8°) Lein. 6.50

Sinclair, Upton : Die Metropole. Aus d.

Amerikan . v. Hermynia Zur Mühlen. Ber :

lin : Malik- Verlag 1925. ( 171 S. 8°)

2.- ; Halblein . 4.- ; Lein.s

Derſ.: Die Wechſler. Aus 0. Amerikan. v.

Hermynia Zur Mühlen . Ebb. 1925. (201 S.

8°) 2.- ; Halblein. 4.— ; lein. 5.

Smith, Arthur D. Howdon : Porto Bello

Gold. Abenteuer- Roman . Deutſch v. Paul

Baudiſch . Potsdam : Kiepenheuer 1925.

(472 S. 8°) 5.50 ; lein. 9.—

Steguweit, Heinz : Lanzelot auf dem

Dorfe. Erzählg. München : Köſel & Puſtet

1925. (157 S. kl . 8 ° 2.- ; lein. 3.50

Sternberg, leo : Teufelsgeſchichten. (In

d. Sammlg : Das Lor.) München : Köſel &

Puſtet 1925. (71 S. 16 °) Lein . 1.50 ; led. 2.50

Stoďhauſen , Juliana von : Drei tolle Ges

ſchichten. München : Köſel & Puſtet 1925.

( 134 S. 89) 2.- ; lein. 3.50

Tavel , Rudolf von : Das verlorne fied. Er :

zählg. Bern : A. France 1926. (383 S. F1.8 °)

Lein. 6.80

Thraſolt, Ernſt : Die Witwe. Eine Bauern

geſchichte. (In 0. Sammlg .: Das Lor.)

München : Köſel & Puſtet 1925. (83 S. 16 °)

Lein. 1.50 ; led. 2.50

Bögtlin , Adolf : Der Scharfrichter von

Eger. Ein Lebensroman. Leipzig : E. Bir:

cher 1925. (329 S. 8°)

Melti Helene: Famulus der ſeltſame Pudel.

Mit 4 farb . Taf. v. Ernſt Kreidolf. Zürich :

Rotapfel-Verl. 1925. ( 122 S. 8°) lein. 7.

Zechy, Paul : Peregrins Heimkehr. Roman in

7 Büchern . Berlin : I. H. W. Dieß 1925.

( 385 S. 89) Lein . 8.

Ziđel, Reinhold : Die Schwarzmühle. Eine

Novelle. Frankfurt a. M .:Iris - Verlag 1925.

(92 S. kl. 8 °) Pp. 2.50 ; lein. 3.50

Lein . 4.40

Lein . 1.
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Pp. 2.50

Lein . 5.

Lein. 5.

1.20

lein . 4.

Zillich , Heinrich : Siebenbürgiſche Flauſen. Richter, Helmuth : Der ewige Garten . (Das

Eine Sammlg. luſtiger ſiebenbürg. Be- ſchleſiſche Lieb. I.) Schweidnig : Heege

gebenheiten. Mit Holzſchn. v. Ed. Morres. 1925. (108 S. 89)

Kronſtadt: Klingſor-Verlag 1925. (146 S. Rimbaud, Arthur : Gedichte. Übertr. v .

8°) Halblein . 3.50 Franz von Rerroth mit e. Einl. v. R. De:

Zobeltit , Hanns von : Sieg. Roman. Mit reich . Wiesbaden : Dioskuren - Verlag 1925.

5 Laf. v. Adolf Propp. Leipzig: Volkstüm : (XIV , 109 S. mit 1 Abb. 4 °) 6.— ; lein.7.

licher Verlag 1925. (317 S. 80) Lein. 4.80 Ruppel, Heinrich : Der dunkle Weg. Bal

Zweig, Arnold : Regenbogen. Erzählgn. laben . Melſungen : Heimatſchollen - Verlag

Berlin : I. M. Spaeth 1925. (445 S. 8°) 1925. (131 S. 89)

Satin 6.- Seidel , Robert: Geſammelte Gedichte.

Lyrik und Epit Berlin : I. H. W. Dieß 1925. (420 S.,

Claar, Einil :Ausgewählte Gedichte. Frant
1 Titelb . 8°) Halblein. 6.50

furt a. M.: H. Keller 1926. (213 S. 8 °)
Verlaine, Paul : Armer Lelian. Gedichte

Lein. 6.
8. Schwermut, d. Leidenſchaft u. 8. liebe .

Domenig, Johannes : Menſchwerbung.
Übertr. v. Alfred Wolfenſtein. Berlin : P.

Eine epiſche Trilogie. Chur : Schuler 1925 .
Caſſirer 1925. (79 S. gr. 80)

(239 S. 8 °) Lein . 7.85
Völklein, Friedrich : Der Wanderer. Ge

Edmann, Heinrich : Haus in Blumen . Ge:
dichte. Nürnberg : Spindler 1926. (64 S.

kl. 8°)

dichte. Hamburg : Hermes 1925. (79 S. 89)

Lein.
Weg , Konrad : Die elfte Muſe. Leipzig : K.

3.50
Vieweg 1925. ( 157 S. kl . 8°)

Elſenhans , Georg : Neue Gedichte. Mit

Laf. nach Orig.-Rab. v. Georg Elſenhans. Drama

Heilbronn : E. Salzer 1925. (94 S. kl. 8°) Franck , Hans : Kanzler und König. Era

Halblein. 3.20
gödie . Leipzig : Haeffel 1926. ( 188 S. 8°) 4.50

Goet , Bruno : Der legte und der erſte Tag. Henry -Marr: Triumph der Jugend .

Zeitgedichte. Überlingen : Benz & Gen. Schauſp. Frei bearb. v. Paul Zech. Leipzig :

1926. (32 S. gr. 8°) Schauſpiel -Verlag 1925. ( 154 S. 8°)
Hippel, Ernſt v.: Allerleirauh. Gedichte.

3.50 ; lein. 4.50

Tübingen : A. Fiſcher 1926. (55 S. kl . 8 ) Köhler, W. Alerander : Edom und Iſrael.

Pp. 2 . Mythiſche Epiſoden 2. Weltgeſchichte in 2

Jung, Frieda : Ausgewählte Gedichte. Kö: dramat. Kapiteln. Dresden -4. 1 : Strom

nigsberg : Gräfe & Unger 1925. (91 S. 8°) Verlag 1925. ( 118 S. 8°) 1.90

Pirandello , Luigi : Beſſer als früher.

Klabund : Gedichte. Berlin : I. M. Spaeth Schauſp . Deutſch v. Francesko von Men

1926. (234 S., 1 Titelb. kl . 89) Lein . 5.- delsſohn . Berlin : A. Häger 1926. ( 197 S.

Koenig, Hertha : Die alte Stadt. Gedichte. 89) 3.50 ; kart. 4.50 ; lein . 5.50

Berlin : Kaemmerer 1925. (47 S. 4 °) 4.- Derſ.: Jeder nach ſeiner Art. Komödie.

Mette, Alerander : Gedichte, Darlegungen. Deutſch v. Otto Zoff. Ebd. 1925. ( 160 S. 89)

1. Deſſau : Dion - Verlag 1925. (79 S. 3.50 ; fart. 4.50 ; Lein. 5.50

gr . 8 ' ) Pp. 3.— Rolland , Romain : Der Triumpf der Ver:

Nordmark, Mar : Nord und Süd. Deutſche nunft. Drama. Überſ. v. S. D. Steinberg

Heimat. Gedichte. Wien : Perles 1926. u. Erwin Rieger. Zürich : Rotapfel-Verlag
(120 S. kl. 8°) 2.50 ; geb. 3.80 1925. ( 126 S. 89) Halblein . 4.

Peitmann , Heinrich : Am Rande des All- Roſelieb, Guſtav : Die Fahrt ins Neuland.

tags. Dortmund : Fr. W. Ruhfus 1925. Drama. Braunſchweig : Appelhans 1925.

(79 S. 8°) Halblein. 2.50 ; lein. 3. — (87 S. 8°)

Petermann , Bernhard : Die uralte Laute. Zudmayer , Karl : Der fröhliche Weinberg.

Gedichte u. Skizzen. Luzern : Räber & Cie. Luſtſpiel. Berlin : Propyläen -Verlag 1926.

1926. ( 149 S. 89 ) Lein . 3.60 ( 112 S. kl. 8°) 2.50 ; Halblein . 3.50

Pp . 2.50

Lein. 2.50

:

2.
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Ummon, Hermann : Organiſche Bildung.

Ein Führer z. Büchern u. 3. Wiſſen . (Wege z.

Bildung. 1.) Deſſau : Dünnhaupt 1925.

(VIII, 136 S. kl. 8°) Halblein. 3.

Baumgartner, Alerander, S. J.: Gies

ſchichteder Weltliteratur.s :Die franzöſiſche

Literatur. Freiburg: Herber 1925. (XVII,

747 S. gr. 89) 15.- ; Halblein. 19.

Beringer, Joſef Auguſt: Scheffel, der

Zeichner und Maler. Mit 4 Bildbeig. (Gabe

0. Deutſchen Scheffelbundes an 1. Mitglie:

der. 1.) Karlsruhe : Gräff 1925. (40 S. 89)

Pp. 4.50

Bier, Juſtus: Tilmann Riemenſchneider
.

Die frühen Werke. (Kunſt in Franken. 1.)

Würzburg : Verlagsdruckerei
Würzburg

1925. (VIII, 108 S. mit Abb., 67 Taf. 4 °)

16.— ; Hlm. 19.- ; Hlor. 24.

Birufoff, Paul : Tolſtoi und der Orient.

Briefe u. ſonſt. Zeugniſſe über Tolſtois Be:

ziehgen zu 0. Vertretern oriental.Religionen .

Zürich : Rotapfel- Verlag 1925. ( 266 S. 8° )

Lein. 6.80

Bohlin, Torſten : Sören Kierkegaards les

ben und Werden . Kurze Darſt. auf Grund

d. erſten Quellen. Überſ. v. Peter Kag.

Gütersloh : Bertelsmann 1925. (243 S.,

mehr. Laf. 89) 4.50 ; geb. 6.

Breuder, Friş :Ludwig Richter und Goethe.

Mit 53 Abb. Leipzig : Teubner 1926. (63 S.

gr. 89) 3.—

Briele, Wolfgang van der Weſtfäliſche

Malerei von den Unfängen bis auf Alde

grever . Mit 59 Taf. Dortmund : Ruhfuß

1926. ( 146 S. gr. 8') Halblein . 10.

Brüggemann , Frig : Gellerts ſchwediſche

Gräfin . Der Roman 8. Welt- u. Lebensan

ichauung d. vorſubjektiviſt. Bürgertums.

Eine entwicklungsgeſchichtl. Analyſe. Ua:

chen : Aachener Verlags- u. Druckerei-Ge

ſellſchaft 1925. (40 S. gr. 8°) 2.

Claar, Emil : Fünfzig Jahre Theater. Bil

der aus m. Leben. Frankfurt a. M .: Keller

1926. (185 S., 8 Laf. 8°)

Dilger-Soelber, Amélie: Elifabet löng

die erſte liebſte und treueſte Frau des Dich :

ters . Heide Herm . Cons. Mit 3 Zaf. Minden

i. W.: Köhler 1925. (80 S. 89) Lein. 3.50

Ernſt , Carl :Das wahre Geſicht d .Swaantje .

Ein Wortf. Hermann löns. Leipzig : Eulen

ſpiegel-Verlag 1925. (47 S. 89) Pp. 1.30

Fahrner, Rudolf : Hölderlins Begegnung

mit Goethe und Schiller. (Beiträge z. deut:

ſchen Literaturwiſſenſchaft. 25.) Marburg:

Elwert 1925. (VII, 73 S. gr. 8°) 3.75

Flemming , Willi: Epik und Dramatik.

Verſuch ihrer Weſensbeutung. ( Wiſſen u.

Wirken . 27.) Karlsruhe:Braun 1925.(99 S.

89) 1.80

Frobenius , leo : Dichten und Denken im

Sudan. Mit i Kt. u. 1 Zaf. ( Atlantis. 5.)

Jena : Diederichs 1925. (385 S. 89)

8.- ; Halblein. 10.50

Haller, Adolf : Heinrich Peſtalozzi. Eine

Darſt. ſ. Lebens u. Wirkens. Mit 11 Holz

ſchn. v. Ernſt Würtenberger. Frauenfele :

Huber 1926. (XI, 227 S. 89) Lein . 5.60

Hedén , Erik : Strindberg. Leben u. Dichtg.

Uus 8. Schwed. v. Julia Koppel. München :

C. Ky. Becť 1926. (490 S., 1 Titelb. 8°)

13.- ; Lein. 16.- ; Halbled. 20.

Jahrbuch der Sammlung Kippenberg.BD

5. 1925. Mit 10 Taf. Leipzig : Inſel-Verlag

1925. (323 S. 89) Halblein. 6.

Iffert, Wilhelm : Der junge Schiller und

bas geiſtige Ringen ſeiner Zeit. Eine Unter:

ſuchig, auf Grund d. Anthologie-Gedichte.

Nebſt Anmerkgn. Halle: Buchh. d. Waiſen :

hauſes 1926. (VII, 135, 39 S., 1 Titelb . gr.

8°) Lein . 8.

Juſti, ludwig : Giorgione. 2 Bde Berlin :

Reimer 1926. (XI, 289, 2 S., 41 Taf., 24

BI. Erkl.; VIII, 397 S., 22 Taf. 40)

84.-- ; geb. 96.- ; Halbperg. 100.

Klemperer , Victor : Geſchichte der franzö

fiſchen Literatur in 5 Bden . Bos : Die franz.

Literatur von Napoleon bis zur Gegenwart.

Zl. 1 : Die Romantik. Mit 2 Taf. Leipzig :

Leubner 1925. (VII, 288 S. gr. 8°)

10.— ; Lein . 12.

Kräutlein , Jonathan : Friedrich Niebſches

Morallehre in ihrem begriffl. Aufbau. Eine

ſyſtemat. Studie. Leipzig : Meiner 1926. (80

S. 80) 3.50

Kunowski, Lothar von : Orpheus. Philoſo

phie d. Kunſt u. Kunſterziehg. Jena : Diebe:

richs 1925. ( 184 S. 8°) 6.- ; Lein. 9.

Parfion, Hans : Intuition . Einige Morte

über Dichtung u. Wiſſenſchaft. Iena : Die:

derichs 1926. (IV, 57 S. 89)

7

Lein . 7.50

2.
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1

Lein. 15.

lein . 5.20

1.20

Scheffel, Joſeph Victor von : Briefe ins

Elternhaus. 1843–1849. Ein Bild P. Iu:

gend. Eingel. u . hrsg. v. Wilh. Zentner.

Mit 5 Laf. Karlsruhe: Graff 1926.

(XXXXVII, 297 S. 8º) 9 .-—- ; Pp. 10. -- ;

Lein. 12.

Solms -Salomon , Erika : Hebbels Bes

ziehung zur Sprache. ( Hebbel- Forſchungen.

15.) Berlin : B. Behr 1926. ( 47 S. 8°) 1.85

Stein, Wilhelm : Niekſche und die bildende

Kunſt. ( Archiv f. Geſchichte d. Philoſophie

u . Soziologie . BD 30 , H. 1/2, Beil .) Berlin :

Heymann 1925. (20 S. gr. 8°)

Meege, Friß : Dionyſiſcher Reigen . lied u.

Bild in der Antike. Halle : Niemeyer 1926.

(X, 145 S. mit Abb.49)
Lein . 20.

Derſ.: Der Tanz in der Antike. Ebd. 1926.

(192 S. mit 246 Abb. 4 )

Sulſer, Wilhelm : Gerhart Hauptmanns

Narr in Chriſto Emanuel Quint. Ein Beitr.

3. Geſchichte d. deutſchen religiöſen Dichtg.

(Sprache u. Dichtung. 37.) Bern : Haupt

1925. (59 S. gr. 8 ') 1.60

Zigeunermärchen. Unter Mitw . v. Martin

Bloc u. Joh. Ipſen hrsg. v. Walther Aiche

le. Mit 2 Taf. (In 0. Sammlg : Märchen d.

Weltliteratur.) Jena : Diederichs 1926.

(XIX, 344 S. 8°)

Pp. 5.- ; Halbled. 7.50 ; fed . 13.

Lein . 35.

lein . 45.

:

Lempert , Heinrich G.: Weſen der Gotik.

Mit 71 Abb. Leipzig : Hierſemann 1926 .

(XI, 160 S. gr. 8°)

Maier-Heuſer,Hermine: Vertraute Stun :

den mit Hans Thoma. Mit 15 7. T. erſtmal.

photogr. Wiedergaben. Zürich : Rotapfel:

Verlag 1925. (112 S. kl. 8°)

Meier, Walther : Jean Paul. Das Werden

r. geiſt. Geſtalt. Zürich : Drell Füßli 1926.

(178 S. gr. 8°) 6.40 ; geb. 8.

Meier - Graefe, Julius : Doſtojewski der

Dichter. Berlin : Rowohlt 1926. (531 S.,

mehr. Zaf. gr. 8°) 10.50 ; lein. 15.

Moreď, Curt: Das Weib in der Kunſt der

neueren Zeit. Eine Kulturgeſchichte 8. Frau.

Berlin : Uskaniſcher Verlag 1925. (XVI,

396 S., zahlr. Laf. 4 ° )

Müller, Erich : Peter der Große und ſein

Hof. Biographie, Anekdoten , Briefe, Dos

kumente. Eine Sittengeſchichte d. ruſl. u .

europ. Barod. München : Drei Eulen -Ver

lag 1926. (256 S., 18 S. Abb. gr. 8°)

5.50 ; geb. 7.—

Ritter, Helene : Silvio Pellico, e. Dichter u.

Märtyrer 8. Freiheit. Bonn : Schmidt 1926.

(VII, 120 S. 89) 2.- ; lein. 3.60

Roffler, Thomas : Carl Spitteler. Eine

literar. Feſtſtellg. Mit 1 Porträt. Jena : Die:

derichs 1926. (56 S. 89)

Roh, Franz: Nach - Erpreſſionismus. Ma

giſcher Realismus. Probleme d. neueſten

europ. Malerei. Leipzig : Klinkhardt & Bier

mann 1925. (VI, 134 S., 1 Titelb., 90 S.

Abb. gr. 8°) Halblein. 10.

Sagen. – Sagen , Volksglaube u. Bräuche

aus Demmin u. Umgegend. Geſ. u. hrsg. O.

Herm . Eichblatt. Mit 3 Taf. Demmin : Ge:

ſellius 1925.(88 S.89) Pp. 2. -.- Meißel,–

Fr.: Sagen u. Geſchichten aus Pyrmont u.

Umgebung. Kameln : Selbſtverlag 1925 .

(16 S. 8°) -.50.-- Nordweſtthür. Sagen ..

Geſ. u. hrsg. v. Otto Buſch. II. 1. Mühl

hauſen i. Th.: Urquellverlag 1925. (92 S.

8°) 2.—. Ginthum, Paul : Pfälzer Sa :

gen u. Balladen . Mit Orig .-Lith. v. Otto

Dil u. a. Landau : Kaußler 1925. (36 S.4°)

Halbperg. 28.—. - Schwäbiſche Sagen.

Geſ. v. Rud. Kapff. Mit 34 Abb. u. 15 Taf.

(In 8. Sammlg. Deutſcher Sagenſchaß .)

Iena u. Stuttgart: Diederichs u. Silber:

burg 1926. (219 S. 8°) 6.— ; Halblein. 7.50

u.

I

2.

.

8

Verſchiedenes

Bethge , Hans : Ägyptiſche Reiſe. Ein Tages

buch mit 48 Abb. Berlin : Euphorion 1925.

(155 S. gr. 8') Lein. 14.— ; led. 40 .

Foerſter, Karl : Unendliche Heimat. Bers

lin : Verlag 8. Gartenſchönheit 1925. (119

S. 8°) Pp. 3.— ; lein . 4.— ; led. 9.

Mittelholzer , Walter : Perſienflug. Mit e.

Nachw . 0. O. Flüdiger. 96 Bilder nach

Photogr. u . 2 At-Skizzen. Zürich : Orell

Fübli 1926. (212 S. gr. 8 ')

10.— ; Lein. 12.

Roſen , Friedrich : Perſien in Wort u . Bild.

Mit 165 Abb. u. 1 Landkarte. Berlin : Fr.

Schneider 1925. (246 S. 4°)

Halblein. 10.— ; lein . 12.-

Sied, Rudolf : Bilder aus Italien . Mit

Schildergn von Alfred M. Balte. Heil:

bronn : E. Salzer 1926. ( 100 S. mit Abb.

gr. 89 6.80 ; Halblein . 8.20
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H. I ,

Zeitſchriftenſchau Januar 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels.

Frand, Hans : Vom Drama der Gegen- Plaßer, Martin : Eiſenacher Dichter. In :

wart. 9. Komödie. In : Die Literatur. Ig. Thüringer Monatsblätter. Ig. 33, Nr 9,

28, H. 3, Dez. S. 129132. 1. Dez. S. 139141 .

Fritſch , Karl Wilhelm : Über dtſche Erzähl: Hauptſächlich werden 0. lebenden Dichter

kunft d.Gegenwart.In : Freie Welt. Gablony (Hermann Nebe, Charlotte vonHühnerbein,

a. N. Ig. 6 , H. 131 , 15. Dez. S. 12—20 . Sabine Philippi, Anna Hilaria von E & hel,

Germain ,André : Drei deutſche Dichter in Kurt Geißler, Hermann Frerichs, Martin

Paris . (Dt. v. Eduard v .Stichencron .) In : Plaker, Hans Laeger, Walter Körner) bes

Der Querſchnitt. Ig . 5, H. 12, Dez. handelt.

S. 1044-1049. Pünjer, Karl : Vom heute geweſenen Tage.

Unrub ( Prophet u. Bär). Carl Sternheim . In : Die Truhe. fit. 36. f. Schleswig -Hols

Rainer Maria Rilke. ſtein . 4. 1926. S. 93—102.

Gürſter , Eugen : Das deutſche Drama in Beſpr. v. Thomas Manns Zauberberg“ ,

ſeiner gegenwärtigen Situation . In : Form Hermann Horns ,junge Ringseiſen ", Guſt.

und Sinn. Augsburg : Walch . Ig. I , Nr 5, Frenſſens ,lütteWitt“, Margarethe Boies

Dez. S. 72–76 . „ Sylter Hahn“, Traugott Lamms „alte

( H. Br. :) Der Gott in den Dingen. Zu Ro- deutſche Gott “ u. a.

manen von Hermann Heſſe, Frank Thieß u. Siemſen , Anna : Schöne Literatur als Zeit

Alfred Fankhauſer. In : Edart. Ig. 2, ſpiegel. In : Kulturwille. Ig. 2, Nr 12, 1 .

Dkt. 1925. S. 20—22 . Dez. S. 245–246.

Heffe , Otto Ernſt : Der norddeutſche Ro- Stodmann , Alois :Zeit- u . Menſdyenbilder

man. [Überſicht über d. Romane d. I. 1925.] in zwei neueren Romanen. [ ThomasManns

In : Die Schazkammer. Norðdt. Ib. 1926. Zauberberg " u . Federers ,, Papſt u. Kaiſer

S. 237—255. im Dorf“.] In : Stimmen der Zeit. Ig. 56,

Hinrichſen ,lub.: Vomplattdtſchen Drama. H. 3, Dez. S. 222—232.

In : Die Schakkammer. 1926. S. 272—278 . Sulzer, Eliſabeth :Der Schweizer Roman:

Karſtadt, D.: Zwei fünfzigjährige unter wettbewerb des Verlags Drell Füßli. In :

den Lehrerdichtern (Guſtav Schröer, Wil: Schweizeriſche Monatshefte f. Politik u.

helm Scharrelmann ). In : Preußiſche Kultur . Ig. 5, H. 9 , Dez. S. 504-511.

Lehrer- Ztg. v. 22. U. 24. Dez. 1925 . Beſprechung d. drei Werke, die die erſten

Korrodi, Ed.: Bon der Fernwirkung Preiſe erhielten. Arnets ,,Emanuel "

ſchweizeriſchen Schrifttums. In : Orell: [ ,, fruchtbar wird ihm nur das Individuum

Füßli- Almanach 1926. S. 22—28. in f. kontemplativen Geiſtesart" ], Ender :

Die Fernwirkung des ſchweiz. Schrifttums lins , Haus im Weg " [ Entwicklungsroman.

hat 3. 3t. offenbar einen gewiſſen Liefſtand Nur ein Vorwurf, ſtellenweiſe etwas über :

erreicht. Warnt die ſchweiz. Dichter vor all- reif "] u . Adolf Gaagers ,, Verſöhnung "

zu ſtarker Beſchränkung auf das Heimat: [die Entſcheidung der Jury iſt „weder

land u. Ablehnung der dt. Literatur. menſchlich noch künſtleriſch zu begreifen " .

Moes, Eberhard : Zum Theater und Drama Es iſt leider nötig, klaren Einſpruch ges

der Gegenwart. In : Das blaue Heft. Ig. 7 , gen ſolche Machwerke ein für alle mal ein :

Nr 6, Dez. S. 169–171. zulegen ).

Molo, Walter v.: Die lage unſerer Literatur. Laeger, Hans : Jena als Mäzen jüngſter

In : Die literariſche Welt. Ig. 1 , Nr 1o. S. Dichtung. In : Thüringer Monatsblätter.

1–2 ; Nr 12/13. S. 2—3. Ig. 33, Nr 9 , 1. Dez. S. 143-144 .

Petſo , Robert : Die Ausſichten u. Auf- Trändner , Chriſtian : Auf der Schwelle.

gaben des deutſchen Dramas in der Gegen : In : Die Truhe. Lit. Ib . f. Schleswig -Hol:

wart. In : Volkstum u. Bildung. ( 1. Bei: ſtein . 4. 19 6. S. 133-147.

heft d. 3tſchr. f. dt. Bildung). S. 66-89. In der neuen Dichtung „ hat das ältere Ges

:
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Bund. Bern. Ig. 7, Nr 1, 3. Januar 1926.

S. 2.

Borchardt. – Wied , Martina : Rudolf

Borchardt. In : Zeitwende. 2, 1 , Jan. S.

100—103.

Bourfeind. (H. N. :) Die Lyrik Paul

Bourfeinds. In : Die lyrik. Ig . 27 , Nr 12 .

S. 90–91.

ſchlecht noch die Führung, auch in der neuen

Jugend, die um und über Vierzig“. An

ſchließend Beſprechungen neuerer Dich

tungen .

Wachler, Ernſt : Weimarer Autoren . In :

Thüringer Monatsblätter. Ig. 33, Nr 9,

1. Dez. S. 146–148.

Den lebenden Dichtern und Schriftſtellern

gewidmet (lienhard, Herwig, Schaffner ,

Kraze u. a.)

Walzel , Oskar : Das Rheinbuch. In : Neue

Jahrbücher f. Wiff. u. Jugendbildung. Ig.

I, H. 6. S. 746—764.

In Anſchluß an das „ Rheinbuch “ ( Stutt

gart : Dt. Verlagsanſtalt) werden lebende

Dichter des Rheinlandes --Viebig, Ponten,

Kneip , Windler u . a . charakteriſiert.

Wieſebach , Wilhelm S. I.: Deutſches

Theater u. deutſche Dramatik. In : Das

neue Reich . Ig. 8, Nr 13, 26. Dez. S. 284/8.

Zimmermann, Felir : Dresdner literari

ſches Leben 1920/25. In : Dresdner Kalen

der 1926. S. 67-73.

Brey.- Korte , Theodora : Henriette Brey.

In : Die chriſtliche Frau. H. 11 , Nov. S.

332—336.

Brod, Map : Die hiſtoriſchen Quellen mei

nes Romans „Reubeni, Fürſt der Juden “ .

In : Alt-Prager -Almanach 1926. S. 115

bis 119 .

.

Ambrofius. Schiwek: Die neue Aus:

gabe der Gedichte der Johanna Ambroſius.

In : Lehrer - Ztg. f. Oſt- u. Weſtpreußen. Ig.

50 , Nr 52, 25. Dez. S. 907—908.

Barlach . – Bachmann , Heinrich : Ernſt

Barlach . In : Der Gral. Ig. 20, H. 3, Dez.

S. 180-185.

Petſch , Robert: Vom religiöſen Drama ber

Gegenwart. Zum Verſtändnis von Ernſt

Barlachs „ Sündflut“. In : Die Schaß

kammer. 1926. S. 214–225.

Tränckner, Chriſtian : Ernſt Barlach. In :

Die Truhe. lit. Ib. f. Schleswig -Holſtein .

4. 1926. S. 155–160. Anſchließend S.

160—168 Fr. Wilhelmſen : Die Erfaſſung

menſchlichen Seins in d. Graphik Barlachs.

Blund. Benninghoff, Ludwig :

Mythos und Märchen . In : Der Kreis .

Hamburg. Ig. 2, H. 12, Dez. S. 29—30.

Wieland der Schmied in neuerer Geſtaltung,

insbeſondere in Bluncks „Streit mit den

Göttern “ .

Ehlers , Otto Aug.: Hans Friedrich Blunck.

In : Rundſchau f. Wiſl. u. Lit. Beil. g.

Zeitſchr. 8. Reichsbundes 0. höh. Beamten.

1925, 11. S. 76. – Derſ.: In : Der kleine

Burte. - Melchinger, Siegfried : Her :

mann Burte. In : Der Leuchtturm . 19, 3 .

März. S. 115-117 .

Caroſſa . Schoenberner , Franz : Die

Dichtung Hans Caroſſas. In : Die Bücher:

ſtube. Ig. 4 , H. 5/6. S. 231–236.

Dreyer. lüdtke , Franz: Ein Roman

von der alten und neuen Schule (Gymna:

ſium von St. Jürgen ]. In : Schaffende Ju

gend. 3, 1. S. 11-13.

Fiſcher. — Bähr, Malter : Worte über ein

Dichterinnengrab in Lhüringen (Marthe

Renate Fiſcher ]. In : Thüringer Monats:

blätter. Ig. 33, Nr 9 , 1. Dez. S. 145-146.

Flate.- Wegwit , Paul : Die Philoſophie

Otto Flakes. In : Die Literatur. Ig. 28, H.

3, Dez. S. 142–146.

Franc. – Cung , Rolf : Hans France

zwiefache Sendung. In : Hellweg. Ig. 5,

H. 50, 16. Dez. S. 901-904.

Wertung v. „Klaus Michel “ u. Meta

Koggenpoord “.

Riſſe , Joſeph : Hans Franck. In : Bühnen

blatt 0. Vereinigten Städiſchen Bühnen

Dortmunds . Ig. 2, H. 5. S. 41–43.

Frankenberg. – Šande, Oskar : „Die

Bettler ." Schauſpiel v. Alef von Franken

berg. Zur Uraufführung am 5. Nov. 1925.

In : Blätter des Aachener Stadttheaters.

1925/26. Nr 4 .

Sturmfels , Käthe: Aler von Frankenberg.

Porträt. In : Spiel u. Feier. Blätter 8. The:

aters der Stadt Münſter. 1925/26, Nr 4.

S. 37–39. Auch in : Halberſtadter Ztg .

v. I. Nov. 1925.
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Bärtner . Zirkler, Albert : Rudolf

Gärtner, der Oberlauſiger Mundartdichter.

Zu ſ. so . Geb. In : Die Heimat. Monats

beil. Z. Meißner Lageblatt. 5, Nr 12. S. 46

bis 47

.

II

Harlan . — Hoeffner, Erwin : Das dra:

matiſche Werk Walter Harlans. In : Volks

ſpielkunft. 3g . 6 , Nr 12, Dez. S. 183-186.

Haßfeld. Jande , Oskar : Adolf von

Haßfeld. In : Die Literatur. Ig. 28, H. 3,

Dez. S. 136-138.

Hohlbaum , Robert: Mein Leben u. Schaf

fen . In : Tägl. Rundſchau v. 2. 12. 25.

Badendied , Friedr. Karl : Robert Hohl:

baum , e . Führer u. Geſtalter. In : Deutſche

Welt. Zeitſchr. 8. Vereins f. 8. Deutſchtum

im Ausland. 1925, H. 12, Dez. S. 482/6 .

Sanſien . - Wicht, Frig : Albrecht Janſſen

( Niederſachſens Dichter u. Schriftſteller. 4.)

In : Segeberger Kreis- u. Lageblatt. U.-B.

v. 11. Dez. 1925.

Rönig, Eberhard . -Melchinger,Sieg

fried : Eberhard König. In : Der Leucht:

turin. 19 , 5/6, Mai/ Juni 1925. S. 194/6.

Rönig, farla . Bieſe, Alfred : Eine

lyriſche Dichterin in Pommerland. In :

Meſtermanns Monatshefte. Ig . 10 , Ja

nuar 1926. S. 518-520.

Rotoſchta. Clark, Barrett H.: Die

Dramen Oskar Kokoſchkas. Überſegung v.

Erna Wildermann. In : Bühnenblatt 0.

ſtädtiſchen Bühnen Dortmunds. Ig. 3, H.6.

S. 1–6.

Rolbenheyer.-- (Stapel,Wilhelm :) Ecce

ingenium teutonicum . Zum Abſchluß von

Kolbenheyers Paracelſus - Trilogie. In :

Deutſches Volfstum. 1925, H.12 . S.919/23.

Treblin , Martin : Der Dichter Erwin Guido

Kolbenheyer. In : Der Türmer. Ig. 28, H.4 ,
Jan. S. 339—344.

Rokde. Lehmann , Werner : Wilhelm

Koßde, ein deutſcher Dichter. In : Nationale

Jugend. Ig. 7, H. 22/23. S. 374—375.

Qranewitter. - Sinwel, Rudolf: Franz

Kranewitter . Zu d. Dichters 65. Geb. am

18. Dez. In : Bergland. Ig. 7, Nr. 12.
S.0.9-10 .

Lennemann . - Wenz,Richard : Wilhelm

lennemann (dem sojährigen z. Geb. am

24. Sept. ). In : Rheiniſcher Beobachter.

Ig. 4 , Nr. 24, 15. Dez. S. 378_ -379.

Lerſch . — Mehlhaſe , P.: Der Arbeiter :

dichter Heinrich Lerſch. In : Die Schulpflege.

Ig. 31 , Nr. 52, 26. Dez. S. 638--639.

Lienhard: Anthropoſophiſches. In : Der

Türmer. Ig . 28, H. 4 , Jan. S. 361-363.

Entgegnung auf Wilh. Kunges Auffas

über Lienhard in „ Anthropoſophie " v. II .

10. 25. „ [ich] bin erſtaunt über die herab

regenden Worte, die ſich der 23 jährige Herr

Kunze gegenüber einem 60 jährigen leiſten

darf, ohne daß die reiferen Herren des Vor:

ſtandes ihm in den Arm fallen . “

Golther, W.: Friedrich Lienbard . Zum 60.

Geb. In : Bayreuther Bi . Ig.48, 4 (Weih.

nachtsſtück ). S. 178–179.

Piffauer. -- Meyer - Benfety, Heinrich :Liſſauer

Liſſauer als Schriftſteller. In : Pädagogiſche

Warte. Ig. 32, H. 23, 1. Dez. S. 1364 bis

1367.

Mann, Thomas. — Schröder, Eduard :

Thomas Mann. Zur Kritik u. Legende. In :

Der Pflug. Dortmund : Wolfram - Verlag.

Ig. 3, H. 5, Nov. S. 133-137.

„Es iſt wahrhaftiger, die Geſtalt Manns

tragiſch zu ſehen , als gutgläubig das legen

dåre Evangelium ber Humanität nachzu

ſprechen ... "

Mann, Heinrich. — Schneider,Rudolf :

Heinrich Mann : Der Kopf. In : Frank

furter Ztg. v. 20. Dez. 1925. M. A.

Nieje . -Herthel- Berges ,Grete : Char:

lotte Nieſe. In : Frau u. Gegenwart. 1926,

Nr. 1. S. 7–8.

Ramuz. Bauer, Albert: Charles Ferdi

nand Ramuz. In : Orell - Füßli-Almanach

1926. S. 40-41.

Rilke.- Kleiſt,Chriſtian von : Die Myſtik

in der Dichtung Reiner Maria Rilkes. Zu

des Dichters 50 - Jahrfeier. In : Klingſor.

Ig . 2, H. 12 , Dez. S. 450-453.

Meridies , Wilhelm : Über Rainer Maria

Rilkes Weltbild. Anläßlich f. 5o. Geb. In :

Orplid. Ig. 2, H. 9. S. 356—361.

Woiſchwill, Herbert: Rainer Maria Rilke.

Zu ſ. so. Geb. In : Lehrer - Ztg. f. Oſt- u .

Weſtpreußen . Ig. 56 , Nr. 50 , 11. Dez.

S. 874–875 u. 878 .

Ritter, Hermann : MeineKölner Jugend

erinnerungen. In : Alt- Köln- Kalender1926 .

S. 34-37.

.

:
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Rehbein , Arthur : Hermann Ritter . ( Geft.

am 28. Okt. 1925.) In : Alt-Köln - Kalender

1926. S.51-54.

Hans Roſelieb. Sonderheft der „Uns

regungen " . Veröffentlidungen der Vers

einigung f. Muſik u. Literatur. Berlin

Friedenau : Verl. f. Muſik u. Lit. 1925.

(35 S.) 8°

Darin S. 3-5 : Hanns Derſtroff, H. R.

Anſchließend Proben der Dichtungen R.s.

Schaeffer. Bufre , Kurt: Albrecht

Schaeffer. In : Preuß. Jahrbücher. Bd. 202,

H. 3, Dez. S. 357–370.

Stroh , Heinz: Albrecht Schaeffer. In :

Frankfurter Ztg. V. 29. Dez. 1925. M. A.

Schaffner , Jakob : Uus meinem Dichter:

leben. In : Der Wächter. 8, 5. S. 240—242.

löwis of Menar, Auguſt v.: Jakob

Schaffner. In : Der Wädyter. 8, 5. S. 251

helm Scharrelmann. In : Die Hilfe . 1925,

Nr. 24 , 15. Dez. S. 499501.

Schröer. Krannhals , W. A.: Guſtav

Schröer. Ŝn : Thüringer Monatsblätter.

1g . 33, Nr. 9 , 1. Dez. S. 137–138.

Strauß. Grolman, Adolf von : Emil

Strauß. Mit Bibliographie P. Werke u. 0.

Schriften über ihn. In : Die ſchöne Litera :

tur. Ig. 27, Nr. 1, Januar 1926. S. 1–8.

Voigt.Diederichs. - Guntermann ,.

Karl : H. Voigt-Diederichs. In : Die Truhe.

Lit. Ib. f. Schleswig -Holſtein . 4. 1926.

S. 112-116.

Waſſermann .-- Poeſchel, Erwin : Jakob

Waſſermann u. ſein neuer Roman Laudin

u. 0. Seinen . In : Wiſſen u. Leben. 18,

19/20, Dez. S. 1228-1235 .

Seibig. - Müller -Rüdersdorf, Wil:

helm : Mar Zeibig, der Oberlauſißer Schil:

derer und Poet. In : Oberlauſiker Heimat

Ztg. Ig . 6 , Nr. 25, 3. Dez. S. 353–354.

bis 253.

Scharrelmann. - Wittro, Paul : Mil:

Bühnen

Berliner Uraufführungen längſt hätte verbrennen müſſen. Dieſe

Bronnen, Arnolt: Die Geburt der Jugend wird geboren aus der Revolution

Jugend. Schauſpiel in 3 Aften . 13. Dez. gegen Alter, Schule, Eltern . Alles iſt Auf

1925 im leſſing-Theater(Junge Bühne). ſchrei, der aber nie zu einer dichteriſchen

( Buchausgabe : Berlin, Rowohlt.) Melodie hinaufkommt. Hier und da

Zudmayer, Carl : Der fröhliche flackert es einmal : ein Miß des erſten

Weinberg. Luſtſpiel in 3 Aften .. Aktes , in der Sehnſucht des Ulrich Kröll,

19. Dezember 1925 im Theater am in der Selbſtverhöhnung und Beſpeiuug

Schiffbauerðamm . (Buchausgabe: Ber: des Karl, in der Theaterberbheit, die

lin, Propyläen-Verlag .) Bronnen merkwürdigerweiſe zeigt. Aber

Wir ſind, bei der Armut des gegenwär: als ganzes iſt das Stück belanglos und

tigen deutſchen Dramas oder wegen der ſchließlich auch völlig unintereſſant, weil

Kritikloſigkeit der Dramaturgen, nun bei die Zeiten, in denen Eltern brutale Idio

der Dramatif der literariſchen Windeln ten und die Schule eine von verſtändnis

angelangt, und die von Bronnen duften loſen Kanibalen geleitete Vernichtungs

beſonders unangenehm . Es iſt dieſe „ Ges anſtalt war, vorbei ſind ; die Jugend wird

burt der Jugend " ſein Erſtling; es mag nicht mehr aus Ohrfeigenſyſtemen re

ihm verziehen werden, daß er ſo ſchlecht volutionär geboren, ſondern aus Kame

iſt; aber die „Junge Bühne“ hat ihrem radſchaft und Selbſtbeſinnung. Die Auf

Favoriten keinen Gefallen getan, als ſie führung war temperamentvoll und auf

dieſen Abfall hervorholte, den Bronnen den begabteſten ſchauſpieleriſchen Nach

bei einiger Selbſtverantwortung längſt, wuchs geſtellt.
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In ſeiner Begründung für die Zuer- vier Paare können antreten zum Schluß

kennung des Kleiſtpreiſes an Zuđmayer geſang. Wenn dennoch von den drei

hat P. Fechter durchaus richtig die frühere ſchmalen Akten ſtarke Wirkungen aus:

Produktion Zudmayers abgelehnt; iſt gehen, ſo liegt das an drei Dingen : rhei

doch darunter der verworrene ,Kreuzweg " niſche Luft, Humor, Jugend. Dieſe Ju

und der erwachende „ Panfrag", der ſich gend, innerlich ſauber, aber den Sinnen

mit- Karl May geiſtig verwandt zeigte . hingegeben, läßt ſich nicht leiten von

Daß nun aber Zuđmayer in eine ganz paſtoralen Vorſchriften, ſondern von

andere Straße eingebogen iſt, darf mit einem reinen, aber auch großen Gefühl;

Genugtuung und Freude feſtgeſtellt wer : darum kann das Mädel hier geltend

den . So ſehr ſind wir in guter, alter Thea- machen , daß die Jungfernſchaft für die

terluft, daß am Ende ſeines Stüđes vier liebe gar keine Rolle ſpielen kann : „Wo

verlobte Paare daſtehen . Eigentlich geht man zum erſten Male ganz glüdlich iſt,

trofdem in dem Luſtſpiel herzlich wenig da wär denn auch die erſte, wahre Jung

vor. Der Weinbergsbeſißer will verkaus fernſchaft “.– Die Aufführung unter der

fen und ſich vom Geſchäft zurüdziehen ; Leitung von R. Brud hätte rheiniſcher

er macht aber auf halbem Wege kehrt ſein können , führte aber mit E. v. Win

und heiratet lieber wieder. Seine Tochter terſtein und Jul. Falkenſtein zu einem

ſoll an einen affektierten alten Korps- lebhaften Erfolg, den dieſes nicht große,

ſtudenten verheiratet werden und zwar aber echte, dem Volksboden entwachſene

mit der Bedingung, daß er ſie bekommt, und befreiende Stück voll verdient.

ſobald die Ausſicht auf Nachwuchs ge Hans Knudſen .

fichert iſt. Gerade das benußt das Mädel Molnár, Franz: Riviera. Ein Spielin

als Auswegslüge, um ihn für einige Zeit 2 Akten . Uraufführung im Theater in

und im richtigen Augenblick loszuwerden der Joſefſtadt in Wien am 23. Dezem

damit ſie den Rheinſchiffer Jochen Moſt

nehmen kann, der zwar keinen hohen Vom Abend bis zum Morgen werden

Stehkragen , dafür aber ein ſtarkes und Träume Leben . Ein reicher Mann ſieht

echtes Gefühl hat. Alles geht alſo gut aus das arme Mädchen , lädt ſie ein , mit ihm

und dazwiſchen Erafeelen Juden mit einem an die Riviera zu fahren und zieht ſeinen

völkiſchen Studienaſſeſſor, ſingen bes Vorſchlag ſofort wieder zurüd , ſobald er

trunkene Veteranen und vergnügte Bür: erfährt, daß ſie die Geliebte ſeines arm

ger leicht -ſentimentale lieder, vermöbelt gebliebenen Freundes iſt. Aber im Dunkel

der Weinbergsbeſißer die ganze Trinkges einer durchtobten Nacht, in der eine Wa:

ſellſchaft und ſchafft in der allgemeinen renhausauslage von der Winter: zur

Rauferei Ordnung und Ruhe wie wei: Frühjahrsſaiſon umgekleidet werden ſoll,

landHans Sachs in den „ Meiſterſingern " . einer Nacht, in der ſo nebenbei das Recht

Da bis zum Morgen auch Klärchens Er- auf Glück gegen die Pflicht zur Ehrlichkeit

Verlobter auf dem Miſthaufen ſeinen verteidigt wird, Puppen für Lebende er

tollen Rauſch ausgeſchlafen hat, ſo ſind ſchoſſen werden, lebende Puppen ihre

damit alle weſentlichen Momente des Liebe geſtehen und durch all dieſes eine

dramatiſchen Geſchehens erledigt, und die längſt fällige Lebensrechnung abge

ber 1925 .

n
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ſchloſſenwird,in all dieſem Durcheinander Hauſer. Wie brachte der Autor das zu:

von Rauſch, Märchen , nüchternſtem Leben ſtande ? Vermittels einer ideologiſchen

und lebendigſten Auseinanderſeßungen Konſtruktion von grotesker Lebensferne.

findet das Mädchen den Weg zu ſich und Frau Hauſer bekam ein Kind, das ſtarb.

von dem Egoiſten der Armut zu dem des Im Kindbettdelirium fleht ſie Herrn

Reichwerdens: es findet den Weg an die Hauſer um Erſaß an. Er geht alſo auf die

Riviera. Man ſieht: in erprobtem Gewand Suche nach einem Säugling und findet

das Spiel von der Sehnſucht des laden- zufällig den ausgeſeßten Kaſpar. Sie

mädchens (nur des Ladenmädchens?) bittet ihn , das Kind in die Kammer zu

nach Glück, eine oft packend eindringliche ſperren, damit es ihnen nicht weggenom :

Rechtfertigung ihres Erlöſungsweges --- men werde. Da bekommt Herr Hauſer

und damit iſt der Umfang und Wert der eine Idee : er ſperrt das Kind in eine

Komödie angegeben. Um die Wirkung dunkle Kammer, hält es ſo zwanzig Jahr

braucht das Spiel nicht verlegen zu ſein ; lang von der Welt fern, um beſagte Welt

es hat vom Dichter ein ſicheres Bühnen- dann durch den reinen Toren zu erneuern .

benehmen und wirkungsvolle Eriſoden : Wie er ſich das denkt, das ſagt er nicht.

geſtalten mitbekommen und von Rein: Man kann ſich aber vorſtellen , daß eine

hardt, ber eine richtige Partitur zu taus Geſchichte, die auf ſo verrückten Zwangs:

ſend Einfällen fand, aber nicht die Kraft vorſtellungen beruht, jedes beliebige Ende

hatte, ihre Redſeligkeit zu mildern, eine nehmen kann . Denn da gibt es nun fein

ſtimmungsvolle Aufmachung. Werk und Motivieren , fein organiſches Wachſen

Aufführung zwingen mich , zu bekennen , einer Handlung melir ; da iſt alles zu :

baß nach den verſchloſſenen Loren der fällig ", wenn der Autor nur ſagt, ſo ſei

leßten Spiele Molnárs hier manche Züre es eben . Nun hebt ein geſtaltloſes Drun :

zu dem Dichter ſeiner erſten Komödien ter und Drüber an , verworren , wortreich

führt. Frit fehner. und monoton immer dasſelbe ſagend : ob

der reine Tor im Nachſpüren ſeiner Her:

Hannemann, Karl : Raſpar Hauſer. funft mit Vater, Schweſter, Lehrer, Wär:

Drama in 5 Akten. Uraufführung in den5 terin , Kindern redet, überall ſtößt er auf

Frankfurter Kammerſpielen am 29. Dez. Lüge und Gemeinheit. Und endlich nach

1925. langer Quälerei offenbart ſich die ſchon

Der Titel iſt eine bewußte Irreführung. längſt angekündigte Moral von der Ge

„ Kaſpar Hauſer " das bedeutet für ſchicht : Der Menſch iſt ein Tier ! Der

jeden , der den Namen hört, die phantaſie: Menſch iſt ſchlecht ! Wenn dieſe Pointe

anregende Rätſelfrage, die ein ganzes nur irgendwo organiſch aus Handlung

Jahrhundert in Spannung und Auf- und Charakteren erwüchſe, ſo könnte ſie

regung verſeşte : ob Prinz , ob Charlatan. zum Nachdenken darüber verlocken, ob

Hannemann reizt an der Hauſer-Hiſtorie und warum der mit Erlöſungsverſpre:

vur ein Zug : daß ein junger Menſch chen ſo freigebige Revolutionsoptimis

zwanzig Jahre lang eingeſperrt und dann mus mit ſeinem Schlagwort „ Der

auf die Menſchen losgelaſſen wird. Menſch iſt gut“ ſo bald in ſein ſkeptiſch

Ein Kaſpar-Hauſer :Drama ohne Kaſpar enttäuſchtes Gegenteil umſchlug. Aber
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man kann das ideologiſch und theaters Sling : Pong.Ma- Jong. Komödie

mäßig - künſtliche, zuſammengeflicte in 3 Akten. Uraufführung im Württ.

Muß- Martyrium unmöglich als „ Stim : Landestheater zu Stuttgart am 6. Jas

me der Zeit“ werten . nuar 1926.

Nicht, als ob es verlogen wäre ! Auch Ein moderner Schwank, in welchem ein

der Autor, im Zivilberuf ein Mann der eleganter Dieb den Mittelpunkt bildet.

Bühnen, hätte ſich nach einfühlendem Siebeneck, der 4 Jahre Gefängnis und

Studium ebenſogut vornehmen können, 6 Jahre Zuchthaus abgeſeſſen hat, liegt

ein Luſtſpiel à la Guſtav Freytag oder ein über den Herrn Generaldirektor Sören :

Trauerſpiel à la Jbſen zu ſchreiben , und ſen und den Herrn Staatsanwalt Dr.

es wäre ihm ebenſo gut oder ebenſo ſchlecht Bretſchneider. Frau Petra, die intereſſan

gelungen wie dieſe Paſſionsſzenen ohne te Gattin Sörenſens, entſcheidet ſich für

Eigenpuls, dünn, fühl, zuſammenge- Siebeneck, der ſein Handwerk nur an Be

dacht, begabt in der Verwertung von mittelten ausübt. Sie kennt das unſau :

Reminiſzenzen , ganz hübſch in ein paar bere Schieberhandwerk ihres Mannes

Dialogſtellen, papieren, ſobald Gefühl und weiß auch um die zweifelhafte Ehren

ausſtrömen ſoll, ohne originale Phanta: haftigkeit Dr. Bretſchneiders, ſo daß

fie, aber auch ohne gehirnliche Kraft, Siebeneck im entſcheidenden Moment

wenigſtens ein logiſch - klares Gerüſt aufs immer als Sieger aus der Situation hers

zubauen . vorgeht. Die Idee iſt ſehr wißig, humor

F. P. Buch ſeşte den ganzen Apparat voll,aber der Dialog doch zu ſchwerfällig,

ſeiner Regietechnik in Bewegung, aber entbehrt der präziſen Schlagkraft. Bei

es blieb troß aller Erwärmungsverſuche ausgezeichneter Darſtellung unter Dr.

eine falte Elſtatiť und ein blutleeres Hoffmann Harniſch, errang das Werk

Theater. Werner Deubel. einen vollen Erfolg . 6. Burkert.

Mitteilungen

Für Wilhelm Schmidtbonn , der Eine Hebbel - Gemeinde iſt in Wien

am 6. Februar ſeinen 50. Geburtstag ins Leben gerufen. Die Geſellſchaft will

feiert, erlaſſen Paul Fechter, Hanns durch Verbreitung der Werke des Dichters

Johſt, Stefan Zweig u. a. einen Aufruf in Wort und Schrift die Mittel für ein

an die deutſchen Bühnen und fordern ſie Hebbel-Denkmal in Wien aufbringen.

auf, die Werke des Dichters wieder häu- Zum Gedächtnis Joſef Mohrs, des

figer in den Spielplan aufzunehmen. Dichters des liedes ,,Stille Nacht, heilige

Der Grillparzer - Preis wurde Nacht“ , wurde an ſeinem Geburtshauſe

Franz Werfel für ſein Drama „ Juarez in Salzburg eine kunſtvolle Gedenktafel

und Marimilian " verliehen . angebracht.

Der Goncourt -Preis für den Eine Theaterausſtellung unter

beſten Roman des Jahres 1925 wurde dem Titel ,,150 Jahre Wiener Theater “

dem Schriftſteller Maurice Genevoir beabſichtigt der Deutſch - öſterreichiſche

jugeſprochen . Bühnenverein anläßlich des 150jährigen

n
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Beſtehens des Burgtheaters Ende Ja: lou Andreas-Salomé in Göttingen , ge:

nuar zu eröffnen. boren in St. Petersburg ; am 15. Prof.

Das Dehmel - Archiv , enthaltend Julius Mahle, Leiter des Goethe- und

den geſamten literariſchen Nachlaß des Schiller-Archivs in Weimar, geboren in

Dichters, ſoll vom Hamburger Staat Wien ; am 25. Adolf Vögtlin in Zürich,

angekauft und dem Hamburger Staats- geboren in Brugg im Aargau. -- 50. Ge

archiv einverleibt werden . burtstag : am 2. Heinz Welten ( f. für

Drei neue Petrarcabriefe wur: Martin Philipſohn ) in Berlin , geboren

den in einer alten belgiſchen Handſchrift in Dresden ; am 4. Arthur Schubart in

der vatikaniſchen Bibliothek gefunden , München, geboren in Landshut ; am 6.

die wertvolle Mitteilungen zum Leben Wilhelm Schmidtbonn in Rottact), ge

des Dichters enthalten ſollen. boren in Bonn ;am 11. Elſe faster -Schü:

Für ein Heine- Denkmal in Düſſel- ler in Berlin, geboren in Elberfeld .--- 45 .

dorf erlaſſen Herbert Eulenberg und Geburtstag : am 21. Waldemar Bonſels

Hans Heinz Ewers einen Aufruf. in Ambach am Starnberger See, ge

Platens Grab in Syrakus iſt auf boren in Ahrensburg in Holſtein.

Anregung der Platen -Geſellſchaft hin Der Lyriker Hans Benzmann , ges

von Muſſolini in den Schus Italiens boren in Kolberg, iſt am 8. Januar,

genommen worden . 56 Jahre alt, in Berlin geſtorben .

Guſtav Freytags Werke wurden , Der deutſche Verlag beklagt den

da der Dichter 30 Jahre tot iſt, mit dem Verluſt einiger namhafter Vertreter, die

1. Januar 1926 frei. Faſt gleichzeitig traf auch weiteren Kreiſen bekannt ſind. So

die Nachricht ein von dem Zuſammen- ſtarben um die Jahreswende u. a. der

bruche der Breslauer Firma Mollinari, Geh. Kommerzienrat Engelhorn , Chef

die das Urbild des Hauſes Schroeter in des Verlags I. Engelhorns Nachf., und

,,Soll und Haben " war. der kommerzienrat Artur Seemann ,

Gedenktage im Februar. Am 16 . Mitinhaber des Verlags E. A. Seemann,

iſt der 100. Geburtstag Scheffels, am 17. der Kunſtverleger Paul Caſſirer und Ri

der 70. Lodestag Heinrich Heincs, am chard Quelle, Mitinhaber des Verlages

20. der 175. Geburtstag von Johann Quelle & Meyer.

Heinrich Voß. Die Jahresernte bringt im beilie

Geburtstage im Februar.-75. genden Bogen die Fortſeßung der Probe

Geburtstag : am 9. Otto Weddigen in aus , HansLeip , Godekes Knecht" , die im

Charlottenburg, geboren in Minden. - nächſten Bogen abgeſchloſſen wird . Im

70. Geburtstag: am 25. Prof. Alfreð nächſten Bogen folgen ferner Proben aus

Bieſe in Frankfurt a . M., geboren in „Hans Brandenburg, Sommer-Sonette"

Puttbus. - 65. Geburtstag : am 13 . und ,, Jakob Haringer, Dichtungen ".

Verantwortlid : Für Artikel. Beſprechungen und Jahresernte“ : Wiu Vesper in Meißen , fürZeitſchriften :

Dr. Wilhelm Frels, für Bühnen : Dr. Friedrich Michael, für die Redaktion ,Neue Bücher und Mittetlungen : Ernſt

Metelmann, ſämtlich Leipzig. Redafttonsſchluß: 15. des Vormonats. In Deſterreich verantwortlich für

die Redaktion : Leopold Heidrid , Wien 1, Spiegelgaſſe 21 . Verlag vonEd .Avenarius, Leipzig. Poſtichects
konto Leipzig 67 292. - Die ſchöne Literatur erſcheint monatlich. Preis für das Kalender- Vierteljahr 2 M.

(einſchl.der monatl.16 ſeitigen Beilage , Die Jahresernte").Beſtellungen nimmt jedeBuchhandlung entgegen.

Falls nicht durch ortsanſäſſige Budhandlungen bezogen werden kann, liefert die Verlagsbuchhandlung Ed.des

narius, Leipzig,Roßſtr. 5. Porto pro Vierteljahr bel direkter Zuſtellung30 Pf. Beſtellung durch Zahifarte empo

fohlen .- Anzeigenpreiſe : Vorzugsſeiten I10 M., ſonſtige Seiten 90 M. y Seite 50 M.,% Seite 25 M. Beilages

gebúbr bis 8 g pro Tſd. 13 M. - Nachdruct tamelider Original- Beiträge verboten.
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Berausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard garnde
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Paul Ernſt

Von Magda Janſſen

u jeder Zeit und in jedem Volk gab es zweierlei Dichter : den Beherrſcher

literariſcher Richtung, der ſich aus den beſonderen Erſcheinungs-Kompleren

ſeiner Zeit Stoff, Form und Ausdruck ſchuf; und den überzeitlichen Erkenner

des Bleibenden in der Kunſt, deſſen Gefeße ſie ſeiner denkenden Einſicht offen :

barte. Zu dieſen gehört Paul Ernſt, deſſen Leben ein unabläſſiges Ringen um

die Verwirklichung des abſoluten Stils zeigt und deſſen eigentliche Geiſtestat

nichts geringeres iſt als die Selbſtdarſtellung der deutſchen Idee. Seine ſchöpfe

riſchen Gedanken ſind Wegweiſer zu neuem Kulturausdruc unſerer Nation

und damit zugleich der Menſchheit, der ſie zur Führerin aus ſeeliſcher Not be

ſtimmt ſind. Dieſe Erkenntniſſe hat Paul Ernſt in zahlreichen Schriften— ,Der

Weg zur Form“, „ Ein Credo“, „Der Zuſammenbruch des deutſchen Idealis

mus “ u . a. — mannigfach beleuchtet und anſchaulich verlebendigt. Sie haben

auch die Richtung ſeines eigenen Schaffens beſtimmt, und man hat in ihm dara

um ganz zu Unrecht einen bloßen Theoretiker, eine abſtrakte Verſtandesnatur

geſehen ; während er vielmehr ein Dichter von höchſter Willensaktivität iſt, der

aus innerſtem konkretem Reichtum und nie verſagenden weil ſtets gegen

ſtändlich inſpirierten — Inſtinkten, aber unter fortdauernd geübter Selbſtzucht

und Konzentrierung auf das Weſenhafte, Unperſönliche der Kunſt und mit

ſtetem Bezug auf das ethiſche und religiöſe Problem der Menſchheit Vor

bildliches ſchafft.

Seine Entwi& lung zeigt eine folgerichtige Linie. Ehe er daranging, die höchſte

Kunſtform im eigenen dramatiſchen Schaffen zu verwirklichen , iſt er zunächſt

als Erzähler vor die Öffentlichkeit getreten und durch ſeine Novellen und Ro

mane – als der leichtfaßlicheren Kunſtgattungen am meiſten bekannt

geworden. — Aus dem Bedürfnis geſelliger Unterhaltung in mündlicher Rede

entſtanden , folgt die Novelle dem ſpekulativen Drang ſchnell wechſelnder Ge

ſtaltungskraft und erreichte als Kunſtform in der Renaiſſance ihre bisher

höchſte Prägung. Dieſe entwidelt – unter Außerachtlaſſung jeder unnötigen

Breite - aus der gegebenen Situation einen typiſchen Fall mit ſchidſalhafter

Notwendigkeit. Es iſt nun höchſt lohnend, hier der ſelbſterzieheriſchen Arbeit
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des Dichters, dem Streben , ſein Vorbild aus den Bedingungen unſerer Zeit

neu herauszugeſtalten, in den einzelnen Novellenfolgen nachzugehen. „ Der

Tod des Coſimo “ und „Die Prinzeſſin des Oſtens “ enthalten vielleicht die

perſönlich bezeichnendſten, vielfach dramatiſch wuchtenden und oft menſch

lich rührenden Beiſpiele. In den Bänden „Hochzeit“, „ Laufe“ , „ Nobel

preis “ wirkt dagegen das Streben nach Stilreinheit und Sachlichkeit auf die

ſeeliſche Diſtanzierung oft ſo ſtark, daß die überſprudelnde Einfallsfreude

auf dem Wege plößlich ſtockt und in ein Ausbleiben notwendiger Tiefen:

wirkung, in ein Abſpringen zu belangloſerer Schlußwendung umbiegt, welche

die Erwartung leicht ironiſch ergeben ad absurdum führt. Erſt in den „ Ko

mödianten- und Spigbubengeſchichten “ ſind die künſtleriſchen und die tech

niſchen Erforderniſſe wieder reiner gegeneinander abgewogen und das Au

gemein - Weſenhafte geſtaltet ſich von ſelbſt, weil die außermoraliſche Seelen

verfaſſung, die das Thema vorausſeßt, einen durch Jahrhunderte feſtſtehenden

Typus doch immer wechſelvoll neu zu bilden vermag. In den „ Okkultiſtiſchen

Novellen " endlich findet die unerſchöpfliche Fabulierkunft des Dichters den

früher ſchon einmal kurz angeſchlagenen Weg zum überſinnlichen Geheimnis

wieder, das aber hier nicht mehr als phantaſtiſches Erperiment auftritt,

ſondern einen tieferen Bezug auf die menſchliche Seele gewinnt, der oft mit

urtümlich legendärer Kraft wie z. B. in ,, Das Bilo" ſelbſtſchöpferiſch

herzbewegende Wunder ſpinnt.

Die Romane ,,Der ſchmale Weg zum Glück“, „ Saat auf Hoffnung “ und

,, Die ſelige Inſel “ zeigen das feſtverwurzelte Heimatgefühl des Dichters

und ſeinen beſchaulichen Naturſinn neben ſcharf gegenwärtiger Einzel

beobachtung und jenem tiefen Zug zum Religiöſen , der die endgültige Löſung

jeßiger Daſeinsbeſchwerung einer Zukunft mit neuer Gotterkenntnis anheim

ſtellt. Hier erleben die Menſchen die ſozialen und ſeeliſchen Wirren ihrer Zeit

faſt nur noch als zufällige Beziehungen zur Vergangenheit und Zukunft ihres

Geſchlechts, durch das ſie ſich unauflöslich mit dem Weltganzen verbunden

wiſſen . Dieſe Bücher ſind Gewiſſenstaten , Wecker ſittlicher Kräfte, ihre

Form -- namentlich in ,,Saat auf Hoffnung " kanoniſch für ihre Gattung.

„Die ſelige Inſel“, ein zeitlos geſtaltetes Erlebnis von ebenſo feinem

wie ſicherem Umriß, in ſeiner durchſichtigen Klarheit einer Silberſtiftzeichnung

vergleichbar, hat durch ihren beſonderen Formreiz eine Wirkung, die oft

geradezu an Novalis ' „ Heinrich von Oſterdingen " gemahnt.

Roman und Novelle bedeuteten für Paul Ernſt nur Meilenſteine der Ent:

widlung zum Drama und deren Gipfelpunkt, der Tragödie. Hier enthielt

Demetrios " als Anfangswerk gleichwohl ſchon die tragiſche Idee in derIl

98



Die ſchöne literatur Nr. 3 / März 1926

ſpezifiſchen Färbung, die ſich in ,,Brunhilo “ dann voll entfaltete. Klarliniger

als die Verſuche Schillers und Hebbels erſcheint es antiker Größe und Schlicht:

heit nachgebildet. Der inſtinktmäßig adelige Menſch erkämpft ſich durch ſtufen :

weiſe Einſicht innere Freiheit im Ablauf ſeines äußeren Schickſals. Sein Unter:

gang iſt Abſchüttlung des gemeinen Lebensinhalts und niedrig menſchlicher

Antriebe, wie ſie die Weltgeſchichte für ihre ſelbſtſüchtigen Zwecke verbraucht.

„ Brunhild “ , das einzige bis jeßt zur Aufführung gelangte Trauerſpiel

des Dichters, wohl die ſchönſte unſerer Nibelungentragödien, vollzieht ſich

auf einem ſo geiſtigen Plan, daß ihr damit von vornherein der Plaß auf

einer intimen Bühne der Seele zugewieſen erſcheint, wo die große Gebärde

der Wagner-Walküre Jrreführung wäre. Hier erſcheint der ſich gottgeboren

wiſſende Menſch, der gut bleibt, auch wo er aus innerer Selbſterhaltung

Böſes tut ; während der Niedriggeartete ſchlecht handelt aus einer Krank:

heit der menſchlichen Seele heraus, deren Veranlaſſung das unerreichbare

Gute iſt. Wohl noch nie iſt die antike Schidſalsidee ſo eindeutig als Selbſt:

erkenntnisproblem dargeſtellt worden, das ſämtliche Handlungsträger vom

gleichen leidenſchaftlichen Ŝntegrationstrieb beſeelt erſcheinen läßt, der im

Sinne Goethes darin beſteht, fich fortgeſeßt zur abſoluten Geſtalt zu voll

enden. Die von Brunhild ausgehende geiſtig - ſittliche Atmoſphäre wirkt auf

den Ablauf der Handlung mit ſolcher Notwendigkeit, daß alle Steigerungen

im Stück rein durch Selbſtenthüllungen entſtehen und das Intereſſe vom

äußeren antithetiſchen Spiel faſt ganz abziehn, um es auf den ethiſchen

Innenvorgang hinzulenken, womit die Beſchränkung auf den denkbar ein

fachſten Kontur der Handlung ſchon von ſelbſt gegeben iſt.

Gegenüber ſolcher Geſchloſſenheit und Tiefenwirkung erſcheinen alle vor:

ausgehenden und nachfolgenden Dramen Paul Ernſts mehr als Verſuche

zu höherer Formbildung, um ſo mehr als die Art ihrer Aufgabenſtellung

deren leßter Erfüllung entgegenwirkt. „ Canoſſa “ und „ Gold “ ſtehen an

künſtleriſcher Inſtinktreinheit ſchon hinter dem ,, Demetrios “ zurück. Nament:

lich in „ Gold " iſt der überperſönliche Handlungsträger viel zu undurch

dringlich , um tiefere Anteilnahme zu erwecken . In ,, Ninon de lenclos "

wird dagegen wohl eine weitgreifende Erſchütterung erzeugt, und ſie iſt

namentlich im Aufbau bewundernswert; doch führt ſie nicht tiefer als in

die Region des Mitgefühls und läßt als leßtes Erkenntnisreſultat ein Uns

abweisbar-Ungöttliches zurück, ſo daß die abſolute Problemſtellung zu

unfruchtbarem und ganz untragiſchem Fatalismus niederſinkt. Erſt als der

Dichter die Notwendigkeit der Gottloſigkeit als ,,höchſte Energie des Menſchen

zum Edlen und Guten “ durch die „, Ariadne auf Naros " wieder entkräftete,
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ſchuf er etwas der Brunhilde Ebenbürtiges. Hier wandelte ſich die Selbſt

erkenntnis endlich in Gottesſchau, und die Tragödie ward zum Myſterium ,

wo das Göttliche ſelbſt formbildend auftritt und jeden moraliſchen Maß

ſtab der Tat aufhebt. Denn Gott iſt auch die Wurzel des Böſen , das nur

um des Guten willen geſchieht.

Die in der „ Brunhild “ und „ , Ariadne“ errungene Weltanſchauung klingt

in ,,Manfred und Beatrice “, „ Chriemhild " und , Kaſſandra " aus. Das erſtere

bedeutet einen neuen Schritt auf dem Weg ruhiger Formſtiliſierung, bei

ſtärkſter innerer Bewegtheit auch im Räumlich - Techniſchen , die hier reiner zum

Ausdruck gelangt, als in der die Brünhild- Tragödie abſchließenden ,, Kriem :

hilo “, wo trog einheitlicher Grundſtimmung im einzelnen leichte Verſchie

bungen der inneren Proportionen merkbar werden . Beatrice ſtellt durch ihr

bloßes Weſen ſchon das Trugbild des Seins dar, und ihre Erlöſung bezieht

ſich nicht mehr auf ihr Lun , ſondern geht bis auf ihre Entelechie zurück,

die für die – bloß gebärdenhaft ausgedrückte Willensrichtung Sühne

leiſten muß. In der „ Kaſſandra “ wirkt vor allem die künſtleriſch -plaſtiſche

Idee, die Bild und Sprache mit raphaeliſchem Geiſt erfüllt.

Mit „Preußengeiſt“ und „York“ hat dann Paul Ernſt den dramatiſchen

Ethos in neue menſchlich - faßbarere Bezirke gerü&t. Beſonders dürfte die

Charakterformung Friedrichs des Großen durch das Katteſchidſal in ſeiner

Anappheit und Weſentlichkeit vorbildlich wirken ; während „,York“ wohl

eher als ein Knotenpunkt aufzufaſſen iſt, an den ſich ein regelrechtes Charakter

drama anſeßen könnte, ohne daß es hier aber zu mehr als einem intereſſanten

Fragment gekommen wäre.

Wird ſo durch das bisherige Schaffen von Paul Ernſt die Entwidlung

des deutſchen Dramas von Schiller über Hölderlin -Kleiſt -Hebbel zum Selbſt

erkenntnis- und Erlöſungsdrama klar; ſo wirft ſich doch hierbei auch die

Frage auf, ob das Ziel, das er damit dem Tragiker ſtellt, in einer Zeit noch

erreichbar iſt, in der es ausſchließlich auf der Einſicht und Krafteinſeßung eines

Einzelnen ruht, ohne vom Willen eines ganzen Volks -- wie bei den Griechen

- getragen zu werden. Hier gewinnt ,, Der Zuſammenbruch des deutſchen

Idealismus“ mit ſeiner erſchütternden Mahnung an eine neu zu ſchaffende

religiöſe Grundlage, als unſer höchſtes nationales Ziel, ſein vollesi Gewicht.

Auch als Luſtſpieldichter – als der er ſich breiteren Schichten doch eher

verſtändlich gemacht haben ſollte — wurde Paul Ernſt noch kaum öffentlich

bemerkt. Und doch hat er gerade die fein -humorvolle Form des Scherzſpiels

gepflegt, die unſerm Weſen näherliegt als die auf größerer Ungerührtheit

des Gemüts und robuſterem moraliſchen Gewiſſen fußende Komödie. „Der
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Heilige Criſpin “, „Der Hulla “, „ über alle Narrheit liebe" , „Pantalon und

ſeine Söhne“ ſind dem ironiſchen Geiſt einer Weltüberſchau entſprungen , die

„von der Freiheit und dem Glauben an ſie ausgeht und daran zeigt, wie

die Welt des menſchlichen Geiſtes Kunſtwerk iſt “ , ein Leitſaß, der auch in den

,, Erbachten Geſprächen " die eigentliche Dialektik des Dichters beſtimmt und

deſſen entblendete Weisheit zur lächelnden Erkenntnis des ,, Alles iſt eitel“ führt.

Troß aller äußeren Hemmungen hat ſich das Schaffen von Paul Ernſt

ſchließlich doch im ,, Kaiſerbuch “ zu ſeiner naturgewollten Selbſtvollendung

emporgeſchwungen. In dieſem Epos der Sächſiſchen und Fränkiſchen Kaiſer

hat er die Pforte innerer Zurüchaltung in geiſterleuchtetem Schaffensrauſch

endlich geſprengt. Sein völkiſches Zuſammengehörigkeitsgefühl hat ſich hier

mit allen ſeeliſch-geiſtigen Bildungskräften unſerer Geſchichte durchdrungen.

Uuf dem unaufhaltſamen Fluß der Sprache wiegt ſich die leuchtendſte Bilder

fracht, die das Hiſtoriſch -Überlieferte mit dem Sagenhaften lebendig-anſchau

lich verwebt. Selten wohl iſt der göttliche Kern deutſchen Helden- und

Heldinnentums, vom Reich der Natur und der fittlichen Kräfte weſenhaft

geſtüßt, ſo ſinnlich -wahrnehmbar geſtaltet worden, iſt die dynamiſche Höchft

Kraft der Versſtruktur in zweckvollen Umſtellungen, leidenſchaftlichen

Häufungen gleichſinniger Zeit- und Eigenſchaftswörter und im glüdlichen

Einfall der durchgeführten Gegenwartsform ſo zum Ereignis geworden.

Außer vielleicht Carl Spittelers „Olympiſcher Frühling “ wüßte ich dieſer

Dichtung nichts ähnliches zu vergleichen, nichts, das ſo in ſich ſelbſt gegründet

daſtünde. Wie beſchämend ſtellt ſich ſolch unvergleichlichem Poſitivum der

lächerlich geringe buchhändleriſche Erfolg entgegen, der bisher verhinderte,

daß mehr als ein Band des Dreiteiligen Werks erſcheinen konnte ! An dieſem

Punkt wird die ganze Tragödie unſerer großen Dichter offenbar, die faſt

immer phyſiſchen Untergang oder geiſtige Lahmlegung bedeutete ! Auch Paul

Ernſt haben ſeine literariſchen Mißerfolge genötigt, die deutſche Heimat zu

verlaſſen. Möchte ſein Voll ſich in elfter Stunde noch auf ſeine geiſtige

Pflicht gegen einen ſeiner beſten und edelſten Dichter beſinnen !

Paul Ernſt

1. Biographiſches

Geboren am 7. März 1866 in Elbingerode (Südharz) als Sohn des Grubenſteigers

Wilhelm Ernſt ; Gymnaſien in Clausthal und Nordhauſen ; ſtudierte Theologie in Göttingen ,

Tübingen und Berlin ; 1886 Redakteur der Berliner Volkstribüne; promovierte in Bern

mit einer nationalökonomiſchen Arbeit ; landwirtſchaftliche und juriſtiſche Studien ; arbeitete

jahrelang über die Antife; lebte lange in Weimar, kaufte während des Krieges ein Gut

in Oberbayern und ſiedelte ſich vor Jahresfriſt in Steiermark an ; die erſte Ehe wurde

durch den Tod der Frau getrennt, die zweite durch Scheidung, er lebt jeßt in dritter Ehe.
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Suit

Gibt es eine Literaturwiſſenſchaft?

Von Wolfgang von Einſiedel

II .

m Januarheft dieſer Zeitſchrift warfen wir die Frage auf, ob Literatur

wiſſenſchaft als ſolche wiſſenſchaftliches Eigendaſein beanſpruchen könne.

Wir behaupteten, daß ſie Sonderdisziplin geweſen ſei nur zur Zeit des Poſi

tivismus und da nur auf Grund einer Fiktion ; daß ſie aber nach Aufhellung

dieſer Fiktion in zahlloſe Einzelrichtungen auseinandergefallen ſei. Um zu

erweiſen, daß es der heutigen Literaturforſchung im weſentlichen an ſyſte:

matiſcher Selbſtbeſinnung fehle, wandten wir uns der kritiſchen Betrachtung

einiger namhafter Vertreter dieſer Forſchung zu, zunächſt Gundolf und

Strich.

Ohne den pompöſen äußeren Apparat Gundolfs und Strichs, ungleich

prätenſionsloſer und ſachſtrenger, freilich auch ohne Hochflugélan und Ilni

verſalität des Blickreiſes iſt Aug. Herm . Rorffs ,, Geiſt der Goethezeit".

Von dieſem Werke ſagt Korff in der Einleitung, es ſei „mit Bewußtſein

Ideengeſchichte, nicht in dem üblichen Sinn literaturgeſchichte (deren Eigen

recht damit in keiner Weiſe angetaſtet werden ſolle). Aber es ſei Jdeen:

geſchichte mit einem beſonderen Recht, weil auf der Auffaſſung beruhend,

daß nur durch eine ideengeſchichtliche Betrachtung unſere Klaffiſch -roman

tiſche Dichtung weſenhaft zu erleuchten ſei".

Daß dieſe Betrachtungsweiſe für die Erkenntnis der Goethezeit als eines

ideengeſchichtlichen Organismus in vielfacher Hinſicht fruchtbar iſt, erweiſt

Korffs Werk in der Tat. Es bleibt aber die Frage, ob ſie über dieſen Einzel

fall hinaus für die Literaturforſchung von Prinzipieller Bedeutung ſein

könne. Denn wenn auch Literatur- und Ideengeſchichte ausdrüdlich von:

einander geſondert werden, ſo ſind es doch gerade Werke der Literatur, die

von der Ideengeſchichte her neues Licht empfangen ſollen. Und hier ſtoßen

wir auf das Problem, das vielleicht das Zentralproblem der gegenwärtigen

literaturforſchung bildet : das des Verhältniſſes von Literatur- und Geiſtes

geſchichte. Inwieweit fallen beide zuſammen ? Inwieweit können, müſſen

fie voneinander geſchieden werden ?

laſſen wir einmal dahingeſtellt, ob Korffs Vorausſeßungen unantaſtbar

ſind: ob der Begriff „ Ideengeſchichte “ logiſch zureichend legitimiert ſei; ob

es wirklich ,, im Weſen des Ideenlebens liege, daß es in großen Zuſammen :

hången verlaufe“ – was nämlich bedeuten würde, daß jedes Zeitalter den

Inder einer formulierbaren Idee an ſich tragen müſſe ; ob jdeen nicht über:
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haupt eine völlig verſchiedene geiſtesgeſchichtliche Funktion beſigen : da fie

einmal als ſchwer greifbarer Refler vitaler Kräfte, ein andermal ſelbſt als

wirkende Mächte, wieder ein andermal nur als Traum- oder Wunſchbilder

erſcheinen ; und ob ſie darum wirklich untereinander eine kontinuierliche Kette

zu bilden vermöchten .—Dies alles , wie geſagt, bleibe außer Betracht. Weſent

lich iſt allein in dieſem Zuſammenhange, daß in Korffs Buch Werke der

Dichtung in die Geſchichte der Philoſophie einbezogen werden – wenn man

den Begriff „Philoſophie" in einem weiteren Sinne faſſen will, der auch

die unzünftige Philoſophie, die Weltanſchauungen, Ideen uſw., einſchließt.

Das heißt: Werke der Dichtung werden nicht auf ihren Eigens, ſondern auf

ihren ideellen Ausdruckswert unterſucht, der wiederum nur ein Teil Aus

drudswert iſt, wenn auch gerade in der Goethezeit ein weſentlicher, da hier,

wie Korff bemerkt, ,, Dichtung und Philoſophie eine untrennbare geiſtige

Einheit bilden “ (was keineswegs zu allen Zeiten der Fall iſt ). Die ideen

geſchichtliche Betrachtungsweiſe vermag alſo Dichtungen weder als Ganzes,

noch in ihrem ſpezifiſchen Eigenwert zu erfaſſen.

Dadurch aber gerade wird Ideengeſchichte in geiſtesgeſchichtlicher Be

ziehung fragmentariſch. Der Geiſt einer Zeit iſt weit mehr als nur das Sub

ſtrat der Ideen dieſer Zeit (als welches er in Korffs Werk vornehmlich ver:

ſtanden wird) ; ſondern iſt zugleich und vor allem Sammel- und Brennpunkt

aller Kräfte dieſer Zeit, die ſich gerade in den Werken der Kunſt keineswegs

nur im Symbol der Jbeen offenbaren wenn ſie da auch begrifflich am

leichteſten faßbar ſind; ebenſowenig wie die einzelmenſchlichen Seelenkräfte

ſich nur im Denken, Urteilen , bewußten Ausſprechen kundtun und erkennen

laſſen .

Hier nun geſtatte man eine Zwiſchenbemerkung. Man hat die Forderung

erhoben , daß neben der Geiſtesgeſchichte auch eine Seelengeſchichte zu ihrem

Recht kommen müſſe. Dieſe Forderung mag dahin erweitert werden , daß

man ſich endgültig und ein für allemal jener unſeligen Hegelſchen An

ſchauungen entſchlage, die heute noch immer in irgendeiner Form faſt alle

geiſteswiſſenſchaftlichen Bemühungen färben. Der wie immer vor :

geſtellte Erzeuger und Träger des Geiſteslebens iſt ſtrukturell

völlig gleichartig zu denken der individuellen Einzelſeele. Es

gibt alſo nur eine Pſychologie, wie es nur eine Geiſtſeele gibt . (Die Ab

grenzung und Gegenüberſtellung der Begriffe ,, Geiſt “ und „ Seele " war

methodologiſch notwendig und fruchtbar ; dennoch iſt es ießt an der Zeit,

daß beide Begriffe wieder in einer umfaſſenden Einheit aufgehen was

natürlich keineswegs ihre logiſche Gleichſegung bedeutet . ) Hat man das
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einmal begriffen , ſo wird man auch gewahren , daß die ſogenannten „ ſchöpfe

riſchen Funktionen des Geiſtes " (bei Hegel etwa dem , abſoluten Geiſt “

entſprechend ) in allen ſeeliſchen Schichten verwurzelt ſind eine Ers

kenntnis , die wir ſpäter noch präziſieren und ausſpinnen werden .

Gleichſam die theoretiſche Konſequenz von Korffs Verſuch, die wiſſen :

ſchaftliche Bemühung um Dichtungen neu zu legitimieren , ſtellt Rudolf

Ungers programmatiſche Schrift „ Literaturgeſchichte als Problemgeſchichte“

dar. Darin definiert Unger die Geſchichte der ſchönen Literatur als die „ hiſto

riſche Entwicklung der nach den beſonderen Bildungsgeſeßen der Phantaſie

rich vollziehenden Lebensdeutungen ſchöpferiſch begabter Dichter“.

Dieſer Saß fußt auf zwei Vorausſeßungen : einmal darauf, daß Dichtung

lebensdeutung ſei oder wenigſtens vornehmlich lebensdeutung (womit die

Diltheyſche Definition der Dichtung als Organs des Lebensverſtändniſſes

wieder aufgenommen wird) ; und dann auf der anderen, daß gerade aus

Dichtungen die weſentlichſten Erkenntniſſe für die Erfaſſung der Geiſtess

haltung einer Zeit gewonnen werden könnten.

Beide Vorausſeßungen erſcheinen nur bedingt akzeptabel. Gewiß iſt

Dichtung auch Lebensdeutung. Sie muß es ſogar ſein zu Zeiten , da das

leben ſelbſt problematiſch iſt, bedrängend und ohne ſinnhaftes Zentrum .

Keineswegs aber iſt ſie es zu allen Zeiten , am wenigſten zu den ſogenannten

Blütezeiten der Literatur. Da war Dichtung zunächſt und in erſter Linie Welt

für ſich, autonome Welt, die zwar in ihrem finngeſeßlichen Aufbau die real

geiſtige Welt widerſpiegelte, nicht aber nur die philoſophiſche Funktion beſaß,

fene auszudeuten . Das Verhältnis von Dichtungund Leben, weiter gefaßt:

von Kunſt und leben, ſcheint mir gerade fein eindeutig feſtes, Tondern ein

durchaus variables – was die bisherige normative Kunſtphiloſophie faſt

ſtets zu überſehen pflegte. Hier liegt eines der wichtigſten geiſteswiſſenſchaft:

lichen Probleme. Das Verhältnis von Kunſt und Leben ſcheint mir gleich

ſam planetariſcher Art zu ſein : Die Kunſt umkreiſt das Leben , nähert ſich

ihm bisweilen zu ſcheinbarer Verſchmelzung oder feindlichem Zuſammen :

prall, entgleitet ihm wieder in Fernen , die ihre Strahlung faſt aller Wirkungs

kraft berauben .

Der ſogenannten „Literatur" nun, im Gegenſaß zur reinen Dichtung, iſt,

ſoweit ſie ſelbſt mehr iſt als reines Zwedgebilde und Inſtrument, eine bes

ſondere Mittlerfunktion zwiſchen Kunſt und Leben eigen, die ſie unter ges

wiſſen Vorausſegungen wichtig und unentbehrlich macht. Doch davon ſpäter.

Zuſammenfaſſend wäre die Ungerſche Theſe dahin zu modifizieren , daß

unterſchieden werden müſſe, ob Dichtung primär Eigenkosmos ſei oder
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Lebensdeutung. Wobei dann die paradore Frage aufſpringt, ob Dichtung,

die primār Lebensdeutung ſei, überhaupt noch zur reinen Dichtung im

engeren Sinne gehöre.

Und mit dieſer Frage eng zuſammenhängend jene andere : ob ſich denn

gerade der Wandel in derEinſtellung der hiſtoriſchen Individuen zu ben je
Urphänomenen des Daſeins am deutlichſten ſpiegele in den „Werken ſchöpfe

riſch begabter Dichter “, und nicht vielmehr in jenen zahlloſen , verſchieden

artigen literariſchen Äußerungen ohne weitere künſtleriſche Prätention ; ob

ſich die Regungen einer Zeit nicht unmittelbarer, einmaliger und gegen :

ſtändlicher offenbaren in den zeitlichen Zeugniſſen irgendwelcher Durch

ſchnittsmenſchen ; ob ferner nicht die Werke des Schriftſtellers geiſtesgeſchicht:

lich unter Umſtänden von größerer Bedeutung ſind als diejenigen des Dichters,

der immer zugleich auch dem Zeitloſen verbunden bleibt ? Zum mindeſten

leuchtet durchaus nicht ein , warum Unger ſich auf die Werke „ ſchöpferiſch

begabter Dichter “ beſchränken will, wenn es ihm um geiſtesgeſchichtliche

Entwicklung oder auch Morphologie zu tun iſt. ( Vergleiche demgegenüber

„Hamann und die deutſche Aufklärung“ von Unger ſelbſt, eines der bes

deutendſten geiſtesgeſchichtlichen Bücher, die wir heute überhaupt beſißen ;

auch etwa die noch lange nicht genug gewürdigten problemgeſchichtlichen

Werke Paul Kludhohns.) In der Tat nähert Unger in ſeiner Schrift die

Literaturgeſchichte nicht nur der Geiſtesgeſchichte an, ſondern opfert ſie ihr

geradezu auf : da er ſein Augenmerk ja nur richtet auf die ſtofflichen Ver

knüpfungspunkte zwiſchen Zeit und Dichtung, nicht aber auf die Beſonder

heit dichteriſcher Geſtaltung an ſich. Seine Schrift ſollte ſich alſo nicht be

titeln : „ , literaturgeſchichte als Problemgeſchichte " ſondern vielmehr :

„ Problemgeſchichte als Geiſtesgeſchichte, mit beſonderer Berückſichtigung der

in den Dichtungen behandelten Probleme". Verdienſtvoll bleibt ſie aber

durch die Erkenntnis der Verwobenheit von Literatur- und Geiſtesgeſchichte

und den Hinweis darauf, daß Dichtungsprobleme in noch weit höherem

Maße als bisher für die Geſchichte anderer Disziplinen fruchtbar gemacht

werden können, vor allem für Theologie und Philoſophie.

Es iſt nicht Zufall, daß wir aus der Fülle der Namen heutiger Literatur:

forſcher gerade die von Gundolf, Strich, Korff und Unger herausgegriffen

haben . Einmal nämlich ſcheinen uns eben dieſe am entſchiedenſten mit dem

Poſitivismus gebrochen zu haben (was man etwa von Joſeph Nadler

nicht ſagen kann, deſſen Werk ,,Literaturgeſchichte der deutſchen Stämme und

Landſchaften “ deshalb in dieſem Zuſammenhange außer Betracht bleiben

mußte, wiewohl es, rein als Leiſtung genommen , zu den phänomenalſten
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Heutiger Literaturgeſchichtsſchreibung gehört. Nur darf man bei aller Bes

wunderung nicht vergeſſen, daß ſein objektiver Wert nur ein bedingter iſt:

Nadler löſt aus der Geſamtheit ſeeliſcher Komponenten oder auch Konſti:

tuenten eine heraus, die ſtammliche, verabſolutiert ſie gleichſam und macht

ſie geradezu zum geiſtesgeſchichtlichen Agens – ein Unternehmen , das

zweifellos einmal verwirklicht werden mußte und dem wir gerade infolge

ſeiner Einſeitigkeit eine Fülle neuer Geſichtspunkte verdanken ; das aber

nicht über ſich hinauszuzeugen und der Literaturforſchung eine einheitliche

Zieltendenz zu ſchenken vermag). Außerdem ſind die Genannten troß aller

Verſchiedenheit mehr oder weniger repräſentativ für eine Richtung, die vom

Kunſtwerk als ſolchem ihren Ausgangspunkt nimmt ( freilich kaum , wie

noch zu zeigen ſein wird, vom Kunſtwerk als Ganzem) und die von Mahr:

holz als „ Werkgeſchichte “ (im Gegenſat zur „ Künſtler“ und „ Rultur

geſchichte “ ) gekennzeichnet wird. Und endlich werden bei ihnen all jene

Problemkreiſe berührt, die für die literariſche Forſchung heute zentral weſents

lich ſcheinen : bei Gundolf diejenigen des Wertes und des Verhältniſſes von

Dichter und Werk, bei Strich die des Stiles, der Form und der Kunſtvers

gleichung, bei Korff und Unger die des Verhältniſſes von Literatur- und

Geiſtesgeſchichte.

Ehe wir uns nun der Erörterung dieſer Einzelprobleme zuwenden (die

hier lediglich die aus unſeren kritiſchen Betrachtungen gewonnenen Reſultate

verdeutlichen , ergänzen, untermauern mag) ; 8. h . alſo, ehe wir nach Auf

gabe, Ziel und Methode möglicher Literaturforſchung fragen , müſſen wir,

auf unſere Eingangsdefinition der wiſſenſchaftlichen Sonderdisziplin zurüd :

greifend, der Kardinalfrage zu Leibe gehen : von welcher Beſchaffenheit denn

eigentlich ihr — in rein formaler Beziehung unſchwer beſtimmbares -

Gegenſtandsgebiet ſei; und : ob man von einer beſonderen Geſeßlichkeit

dieſes Gegenſtandsgebietes ſprechen könne.

Zu dieſem Zwecke ſeien zunächſt nebeneinandergeſtellt zwei etwa gleich

zeitige Äußerungen heutiger Fachgelehrter, deren Widerſprüchlichkeit wie

nichts die Unklarheit und Verlegenheit gerade dieſer Kardinalfrage gegen :

über ins Licht zu ſeßen geeignet iſt. (Und zwar beſchränken wir hier bewußt

das Gegenſtandsgebiet allgemeinliterariſcher Forſchung vorderhand auf das

literarhiſtoriſcher Forſchung .)

In dem bereits erwähnten Einleitungsbande ,, Gehalt und Geſtalt “, dieſem

ſicheren Fangneß für allerlei Problemfiſchlein und andere Ausgeburten des

Ozeans Gegenwart, meint Oskar Walzel , „ ſtrengen Sinnes ſollte der Aus

druck literaturgeſchichte dem Ausdruck Dichtungsgeſchichte weichen “.

-
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Und Werner Mahrholz (in der ebenfalls bereits erwähnten Schrift

literargeſchichte und Literarwiſſenſchaft “ ) erkennt als Möglichkeit einer wiſſens

ſchaftlichen ( ! ) Literaturgeſchichte: ,,wenn man nicht die Dichtungen zum

Gegenſtand der Betrachtung macht, ſondern die literatur“ .

Nun ſcheint ſich die Gegenſäßlichkeit zwiſchen dieſen Äußerungen auf den

erſten Blick in eine terminologiſche aufzulöſen : Walzel faßt einfach Dichtung

in einem weiteren Sinne, Mahrholz in einem engeren . Dennoch bleibt ſie

beſtehen : da Mahrholz die große Dichtung aus der wiſſenſchaftlichen Lite

raturgeſchichte ausſchließen will, die für Walzel geradezu im Mittelpunkt

literarhiſtoriſcher Forſchung ſteht. Und zwar beſtimmt Mahrholz Literatur als

„ Spiegelung des Lebens einer Zeit in all ihrer Vielfältigkeit “, Dichtung als

,, Symboliſierung des tiefſten Weſens einer Epoche".

Die Erkenntnis , die Mahrholz generationsmäßig vor Walzel voraus hat,

iſt die : daß zwiſchen den großen Dichtungen hiſtoriſche Verknüpfung im

weſentlichen unmöglich oder ſinnlos iſt ( eine Erkenntnis, die von Mahrholz

an anderer Stelle, wie noch zu zeigen ſein wird, noch ſchärfer formuliert

wird) . Nur iſt die Mahrholzſche Definition inſofern problematiſch, als in

der Praris jene Grenze zwiſchen „literatur“ und „ Dichtung “ nur ſchwer

zu ziehen ſein wird ; zumal zahlloſe Werke des äſthetiſchen Schrifttums

ſowohl zur Dichtung wie zur Literatur gehören und ihre Zuweiſung zu einem

dieſer Gebiete dauernden Schwankungen unterliegen wird. Im leßten jeden:

falls wird die Entſcheidung ſubjektivem Ermeſſen anheimgegeben wo:

durch gerade die Möglichkeit ,,wiſſenſchaftlicher “ Literaturhiſtorie von neuem

in Frage geſtellt ſcheint. - Walzel wiederum verſchließt ſich zwar keineswegs

der Notwendigkeit einer Geiſtesgeſchichte, glaubt aber doch an die Möglichlich

feit einer Iſolierung der Literatur: = Dichtungsgeſchichte aus dieſer Geiſtes::

geſchichte. Damit überſieht er zweierlei : daß Dichtungen nicht nur innerhalb

des äſthetiſchen Bereichs wirkſam werden oder Wirkungen erfahren können,

ſondern tief ins Geſamtgeiſtesleben eingebettet ſind. Ihr rein äſthetiſcher

Wert, dies ſei ſchon vorausgreifend feſtgeſtellt, iſt nicht einmal ſtets ihr

höchſter. Und daraus folgend : die literariſch bedeutſamſten Perſönlichkeiten

ſind keineswegs auch immer die produktiv bedeutſamſten . Dichtungsgeſchichte

müßte alſo umgehen Perſönlichkeiten, die als Grenzerſcheinungen beſonders

feſſelnd ſind, wie Hamann , Herder, Humboldt, Schlegel, Nießſche — um

willkürlich einige Namen herauszugreifen ; müßte umgehen ein wichtiges Stück

Leſſing, Goethe, Schiller, Novalis, Heine- müßte alſo geradezu einen Schnitt- -

vollführen durch das Werk einiger unſerer Größten ; wie ja Dichtungs

geſchichte in leßter Konſequenz zur radikalen Loslöſung des Werkes von
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der Perſon ſeines Schöpfers führen würde – wenn man überhaupt ge

wohnt wäre, eine Uußerung bis zu ihren Konſequenzen zu verfolgen.

Dies alſo iſt die Problematik des literariſchen Gegenſtandsgebietes : daß

es ſich allein innerhalb der „ ſchönen Literatur “ um durchaus heterogene

Gebilde handelt (wie ſchon die Unterſchiedsnuancen im Gebrauch der Worte

,,Schriftſteller ", „ Literat“ , „ Dichter “ bekunden) ; und daß dieſe heterogenen

Gebilde nur dadurch auf einen Generalnenner zu bringen ſind, daß man

von ihrem Eigenwert abſieht und ſie lediglich als Ausdruckserſcheinungen

faßt. Und zwar entweder als ſprachliche oder aber als ſolche zeitlicher, kultu

reller, volklicher, ſoziologiſcher Art. Philologie alſo und Geiſtesgeſchichte

ſcheinen in der Lat ſo etwas wie Scylla und Charybdis für die Literatur:

geſchichte zu bedeuten : kaum hat ſie es vermocht, ſich von der einen zu be:

freien , ſo läuft ſie ſchon Gefahr, von der anderen verſchlungen zu werden .

Noch einmal: beſigt Literaturgeſchichte in irgendeiner Form Recht und Mög

lichkeit zur Selbſtbehauptung ?

Was die Werke der Literatur grundſäßlich von denen der bildenden Kunſt

und denen der Muſik unterſcheidet: ſie ſind zu einem weſentlichen Teil –

einige Gebilde rein lyriſcher Natur ausgenommen für äſthetiſche und

kunſtwiſſenſchaftliche Kategorien unzugänglich. Augen- und Ohrenkunſt haben

es in erſter Linie zu tun mit Phänomenen als Weſenheiten, Dichtung

mit Weſenheiten als Phänomenen , d . h. in bildender Kunſt und Muſik

fungieren (optiſche und klangliche) Erſcheinungsbilder als Sinngehalte, in

derDichtung dagegen Sinngehalte als ( innerwirkliche) Erſcheinungsbilder. Auch

in bildender Kunſt und Muſik iſt der ,, Geiſt “ in ſeiner Totalität enthalten ;

nur konzentriert er dieſe Totalität auf beſtimmte Sinnesgebiete. (Hier liegen

die Wurzeln des Formproblems, auf das wir weiter unten noch zu ſprechen

kommen werden.) In der Dichtung dagegen ſpiegelt ſich die Totalität des

Geiſtes gleichſam in extenso wieder : 0.h.als Struktur. Dilthey drückt dieſen

Sachverhalt einmal in ſchöner metaphoriſcher Schlichtheit aus : ,, An dem

bunten Teppich der darſtellenden Dichtung mit ſeinen Figuren weben alle

Kräfte des ganzen Menſchen “ – ein ungemein glüdliches Bild , das ich für

das folgende feſtzuhalten bitte. Ganz nahe kommt dem Begriff der Dich :

tungsſtruktur auch Wolf Dohrn in ſeinem bereits 1907 erſchienenen Buche

„Die künſtleriſche Darſtellung als Problem der Äſthetik", an das anzuknüpfen

die zünftige Wiſſenſchaft zu ihrem Schaden verſäumte. Hier finden ſich ents

ſcheidende Erkenntniſſe bereits vorgeformt.

Es iſt nicht der Raum, im einzelnen den Nachweis zu führen, warum

(nicht- lyriſche) Dichtung noch in anderem Sinne als die anderen Produkte
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der Kunſt als „ Strukturgebilde“ zu bezeichnen ſei. Dies zu tun , behalte ich

mir, wie einleitend bereits bemerkt, für eine umfaſſendere Unterſuchung vor.

Hier mögen folgende Feſtſtellungen genügen , die zum Leil bereits in fritiſchem

Zuſammenhang Geäußertes noch einmal zuſammenfaſſen :

Zunächſt: Als ,,Struktur“ gelte die geſekhafte Gliederung eines

Ganzen , deſſen Teile untereinander in konſtantem Zuſammen :

hang , aber veränderlichem Wertrangverhältnis ſtehen , da ſie

wechſelweiſe zu Dominanten und kontrapunktiſch zu Neben- und

Gegenſtimmen werden können.

Der ſtruktuelle Aufbau der darſtellenden Dichtung entſpricht ſowohl dem der

Einzelſeele als auch dem des Geſamtgeiſteslebens. Dichtung entwächſt einer

ſeeliſchen Ganzheit, um potentiell in die Ganzheit des Geiſteslebens einzu:

wachſen .

Dichtung iſt als Kunſtgebilde organiſches Strukturgebilde. Das heißt:

alle Einzelelemente der Dichtung ſtehen zum Ganzen der Dichtung in ein

maliger Sinnbeziehung. Sie iſolieren und ſynthetiſch zu Reihen verbinden ,

bedeutet : ſie dieſer einmaligen Sinnbeziehung berauben und gleichſam uni

formieren . Daraus folgt : ſogenannte ſynthetiſche Literaturforſchung, die etwa

die Elemente der Idee oder der Form zu hiſtoriſchen Reihen verknüpft, iſt im

Grunde gar keine Literaturwiſſenſchaft, ſondern Philoſophie, Uſthetik uſw .;

denn ſie gewinnt die „ Einheit “ der Elemente ja nur unter Preisgabe ihrer

Funktion eben als Dichtungselemente und mit Beziehung auf eine außerhalb

der Dichtung gelegene Norm . Woraus ſich denn ergibt: „Analytiſche"

Dichtungsforſchung iſt noch keine literaturwiſſenſchaft - da ſie des Ganzen

der Dichtung nicht habhaft werden kann. ,,Synthetiſche" Dichtungsforſchung

iſt keine Literaturwiſſenſchaft mehr - da ſie das Ganze der Dichtung auf

opfert dem je zuſtändigen Oberbegriff ihrer Elemente. Man gebe darum die

Schlagworte analytiſche und ſynthetiſche Literaturforſchung - wenn auch noch

ſo ſchweren Herzens – den Winden preis : literaturwiſſenſchaft bezeichnet-

feines von beiden .

Der Sach ſtruktur der Dichtung entſpricht eine Wertſtruktur. Und zwar

muß aufs ſchärfſte geſchieden werden der ( konſtante) ſpezifiſch dichteriſche

Wert eines literariſchen Werkes und ſein (variabler) Bedeutungswert. In

jedem Strukturzuſammenhang kann ein Leilgebiet den Hauptakzent tragen

und dadurch zur Dominante des Strukturganzen werden, andere Teilgebiete

Nebenakzente. Die Akzente können wechſeln. So kann der jeweilig dominie:

rende Bedeutungswert einer Dichtung ein ſtofflicher, gedanklicher oder äſthe

tiſch- formaler ſein , ein pſychologiſcher, religiöſer, ethiſcher, ſozialer, ſatiriſcher

-

.
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ujip . kann alſo auch außerhalb des ſpezifiſch äſthetiſchen Bereichs liegen .

In welcher Weiſe der Bedeutungswert einer Dichtung rich wandelt, erweiſt

etwa die ,, Geſchichte der Werke Shakeſpeares. - Wichtig iſt vor allem , daß„ "

nicht verwechſelt wird der äſthetiſche Wert eines literariſchen Werkes mit dem

ſpezifiſch dichteriſchen , ſo oft auch beide zuſammenfallen mögen. ( Ähnlich

Wolf Dohns Unterſcheidung des „ künſtleriſchen “ und „ äſthetiſchen “ Gegen

ſtandes .) Beide Werte ſind innerhalb der Wertſtruktur die fundierenden

ohne daß ſie zugleich als Bedeutungswerte ins Bewußtſein zu treten brauchen .

Das Prävalieren des einen vor dem anderen entſcheidet über die Zugehörigkeit

des literariſchen Werkes zur ,, Dichtung “ oder „, literatur“. In Grenzfällen ſcheint

einer von beiden faſt völlig zu fehlen. Zuweilen ſind die fundierenden zu

gleich die einzigen Bedeutungswerte. Niveauhöhe uno ,,Wirklichkeits “ charakter

des Werkes beſtimmt in erſter Linie der ſpezifiſch dichteriſche Wert. Je größer

dieſer, um ſo größer häufig Fülle und Wirkſamkeit möglicher Bedeutungswerte.

Begrifflich iſt er , im Gegenſatz zum äſthetiſchen Wert, im leßten nicht zu faſſen

und nur gelegentlich aus dem Umfange der Skala der Bedeutungswerte zu er

ſchließen. Dieſer irrationale Fundierungsfaktor ſei im folgenden als „ dichte:

riſches Potential " bezeichnet.

Wir glauben nunmehr den Punkt erreicht zu haben, von dem aus wir, hin

und wieder unſern Blick nach rückwärts wendend, an die Erörterung einiger

ſpezieller Probleme und Problemkomplere herangehen können, aus der wieder :

um ſich ohne weitere Schwierigkeiten die ſyſtematiſchen Folgerungen unſerer

Frageſtellung ableiten laſſen. Dies mag in einem dritten und legten Teil unſerer

Unterſuchung geſchehen.

A

Geſammelte Werke

Gridparzer, Franz : Beſammelte Werke. Auf Grund d. v. d. Gemeinde

Wien veranſtalteten kritiſchen Geſamtausgabe hrsg . v . Edwin Rollet u. Auguſt

Sauer . 9 Bde. Wien : A. Schroll & Co. 1925. (CXC, 318 ; XXIV, 320 ; V,

547 ; V, 583 ; V, 614 ; V, 634 ; XIX , 574 ; XVIII, 619 ; IX, 482 S. kl . 8°)

Leinen 60 M; Halbleder 100 M.

ruf Grund der großen kritiſchen Geſamtausgabe der Werke Grillparzers,

Loie die Gemeinde Wien ,,veranſtalten " ließ, legt hier der Verlag Sdyroll in

neun handlichen Bänden eine zuverläſſige und umfaſſende praktiſche Geſamt:

ausgabe vor. Der erſte Band bringt die Gedichte, der zweite Sprüche und Epi

gramme und die Erzählungen , der dritte bis ſechſte die Dramen , auch Entwürfe

und Fragmente, der ſiebente äſthetiſche, literariſche und politiſche Schriften,

der achte die Tagebücher und der neunte eine Selbſtbiographie und Briefe.
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Alles gründlichſt eingeleitet und erläutert. Dieſe Ausgabe mit ihrem ſorgfälti

gen, vielfach gereinigten fehlerfreien Zert zeigt vor allem auch den bedeutenden

Kritiker und Äſthetiker Grillparzer, den klaräugigen Beobachter und Richter

ſeiner Zeit. Sie bringt in den Gedichten , den Lagebüchern, den Briefen und der

Selbſtbiographie viel neues Material, das anderen Ausgaben verſchloſſen iſt.

Man kann alſo jedem, der eine Grillparzer-Ausgabe erwerben will, nur zu

dieſer auch in Druck und Ausſtattung vortrefflichen Ausgabe raten. Dem Ver

lag möchte man freilich raten uns auch eine weniger mit Vorworten , Einleitun

gen und Erläuterungen beſchwerte Ausgabe zu ſchenken . Die Herausgeber

machen ſich allzu breit und erbrüden den Dichter mit ihren oft recht geſchwäßi

gen und reichlich ungeſchi& ten Ausführungen. Der einführende Aufſag über

Grillparzers Perſönlichkeit und Entwidlung beginnt : ,, Dem dionyſiſchen

Künſtler klaffen überall Zweifel und Zwieſpalt: Gott und Welt, Geiſt und

Natur, Idee und Sinnlichkeit, Wort und Wirklichkeit. Das Ewige, dem ſeine

Kunſt nachſtrebt, kann ſich nur mangelhaft und unvollkommen in Formen

paſſen , ein Jrrationales bleibt zurück, ungelöſt, eine unenträtſelbare Frage bleibt

hinter jeder Tat offen ." uſw. Das iſt, mit Verlaub, Salat und Quatſch und ein

hundsmiſerables Deutſch . Die Kärrner ſollen ſchweigen , wenn die Könige reden,

oder ſich wenigſtens beſcheiden in eine Ede drücken und nicht erſt 200 Seiten

lang und langweilen, ehe wir den Dichter ſelber hören. Will Vesper.

Schleiermachers Werte. Ausgew.u.eingel.d.Hermann Mulert. Berlin : Propyläen.

Verlag 1924. ( 461 S. gr. 84) 6.50 M ; Pappe 8 M; Halbleder 10 M.

in Schleiermacher in einem Band, als einer der Klaſſiker unſerer literatur,

enthaltend die „ Reden über die Religion", die ,,Monologen", die , Weih„

nachtsfeier “ , „ Gelegentliche Gedanken über Univerſitäten “, über den ,, Begriff

des großen Mannes“ , aus den ,, Sendſchreiben über ſeine Glaubenslehre .

K. I. Obenauer.

Sorge, Reinhard Johannes : Werke. Auswahl und Einleitung von Martin Rot

tenbach . München -Gladbach : Führer-Verlag 1924. (95 S. 89) Halbleinen 3 M.

ür Sorge rüđt jedes Sein, jedes Ding, jeder Gedanke in die religiöſe

Sphäre, künſtleriſches Schaffen „ rückt hoch zum Erlebnis der Wort:

geburt der Gottheit“ . Dieſes religiöſe Erfülltſein iſt das Charakteriſtikum

ſeiner Kunſt, und unglaublich ſtark iſt zuweilen die Ballung des Religiöſen

gelungen. Anderſeits freilich läßt ſich nicht verkennen , daß manches auch

noch Krampfige, konfeſſionell Beengte, mehr Erhißte als Wärmende uns

ausgeglichen daneben auftaucht. — Für eine zweite Auflage wollen wir dem

Herausgeber raten , einige zu knapp geratene Auswahlſtücke vor allem des

dramatiſchen Werkes doch unbedingt zu weiten . Wilhelm Heiſe.

Eintbattentes noies gerieben überdieReligion ",

FER
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Romane und Erzählungen

Grautoft, Erna : Sahreszeiten der Seele. Roman . Berlin : Eigenbrödler:

Verlag 1925. (412 S. 89) Leinen 6 M.

er umfangreiche Roman iſt das wertvolle Ergebnis ernſter, künſtleriſcher

.
nicht ganz zu Inhalt und Abſicht des Werkes paſſen, denn das etwas gefühls:

ſelige Wort von den „Jahreszeiten der Seele“ lenkt vom Weſentlichen ab,

anſtatt es zuſammenzufaſſen. Die Verfaſſerin hat ſich angelegen ſein laſſen,

auf dem Gebiet der Ehe und eheähnlichen Bindung drei moderne Menſchenpaare

verſchiedenſter Prägung und Eigenart zu zeigen in ihrer ganzen Zerfahrenheit,

im modernen Hin und Her der völligen ethiſchen Gleichgültigkeit und Hilf:

loſigkeit, die dauernd das Surrogat für den Ertrakt hält. Die geſchickt erzählte

Handlung gibt ihr Gelegenheit, typiſche moderne Erſcheinungen der ſog. finan

ziellen und geiſtigen Oberſchicht in der Brüchigkeit ihres wechſelſeitigen ,, Ver

bundenſeins " zu zeigen, und da bietet der Roman ( chäßbare Werte : denn die

Verfaſſerin verſteht nicht blos zu erzählen, ſondern die kühle, eindringliche Ge:

laſſenheit, mit der ſie das — vermeintliche — Weltbild gewiſſer Kreiſe in den

erotiſchen Schidſalen ihrer Vertreter beſchreibt, macht es ihr möglich, über den

Durchſchnitt des gegenwärtigen Romans um ein beträchtliches hinauszu:

kommen . Dies umſomehr, als ihr auch wirklich etwas einfällt, ſo daß ſie nicht

in Konſtruktionen oder Milieuſchilderung ſteđen bliebt. Die drei Ehepaare, die

eine ,,Ehe " gar nicht führen und kaum die Energie zu dem Verſuche einer Ehe

aufbringen , repräſentieren gut die moderne Hilfloſigkeit vor jeder ethiſchen

Situation. — Von einigen Druckfehlern, die man hätte vermeiden können,

abgeſehen, iſt die Ausſtattung des Werkes vorzüglich. von Grolman.

Fleiſcher, Vittor : Abſturz. Frankfurt a . M.: Rütten & Loening 1925. (74 S. 89)

Pappe 3 M.

8 iſt die Lebensgeſchichte eines eigenartigen , intelligenten, indeß krankhaft

ehrgeizigen Menſchen, knapp, ſchlicht, aber ſehr gut erzählt. Es wird ſicher

niemanden reuen , mit dem an ſich anſpruchsloſen Büchlein eine ſeiner Muße:

ſtunden ausgefüllt zu haben. Wilhelm Kriſtl.

Colerus, Egmont : Pythagoras. Roman . Wien : P. 3ſolnay 1924. (544 S. 8 °)

5 M ; Halbleinen 6.50 M.

in Roman , auf deſſen leßter Seite die Quellen aufgeführt werden , nimm

doch wohl für ſich in Anſpruch, beſonders wahrheitsgetreu zu ſein . Das

mag auch äußerlich der Fall ſein, innerlich iſt er ſo unwahr und parfümiert,

daß es zum Speien iſt. Von antikem Geiſt findet ſich etwa gerade ſoviel darin ,

wie in einem Gemälde von Alma Ladema. Bernd Iſemann.

EI

Ein
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Gmelin , Otto : Temudichin der Herr der Erde. Roman . Sena : Eugen

Diederichs 1925. (319 S. 8 °) 6 M ; Leinen 9 M.

in großartiges, mit kriſtallener Sprache geſchaffenes Gemälde der lawinen :

Mio

I

und -überragend im Vordergrund- des aus ihrem Schoß hervorgewachſenen ,

ſchier überirdiſchen , gewaltigen Führers. Leider fehlt manchen Kapiteln die

leßte überzeugende, zwingende Geſtaltung. So glaubt man am Ende nicht

ohne weiteres, daß die Stärke des Friedensgeiſtes, das Kreuz des Chriſtentums,

dem rüdſichtsloſen Gewaltmenſchen ſein bluttriefendes Schwert ſanft ent:

windet. Wilhelm Kriſtl.

Rostosty , Frib : Evi. EineErzählung. (Haeſfel- Reihe. 23.) Leipzig : H. Haeſſel

1926. (152 S. kl . 89) 1.50 M ; Halbleinen 2.60 M.

it ,, Evi" tritt ein neuer Erzähler auf den Plan, der viel verſpricht und

ſofort ein beſonderes Willkommen verdient. Denn er kann wirklich er:

zählen, und nicht etwa nur ſo, wie es heute wieder einige verſuchen , indem ſie

einen altmeiſterlichen Lon nachahmen . „ Evi“ iſt eine Geſchichte aus unſerer

Zeit, mit unſeren Augen , unſerem Blick in die Seele geſehen , und doch eine

echte Novelle, in der alles Pſychologiſche zum epiſchen Geſchehen wird. Und aus

der Strenge eines ſpannenden Rechtsfalles und der noch unerbittlicheren eines

Schidſals blüht eine reine Mädchengeſtalt vor uns auf und ein Glaube an

Unſchuld, mit dem ſich dieſer jugendliche Dichter, der durch Sachlichkeit rühren

und ergreifen kann, die Herzen gewinnen möge. Hans Brandenburg.

Hohlbaum, Robert: Der Frühlingswalzer. Reichenberg: Gebr. Stiepel 1925 .

(82 S. kl. 89) Leinen 2.50 M.

ie berüđend liebenswürdige Erzählung läßt das alte Wien von anno 48

mit ſeiner ganzen Grazie und Heiteckeit erſtehen. Die beiden Johann

Sträuße ſtehen einander gegenüber, hie ſchwarz- gelb und kaiſertreu , hie ſchwarz

rot- gold und Burſchenfreiheit. Ergößlich endlich der durch beider feurige Rhyth

men erzeugte Marſch zweier (durchaus noch individueller) Maſſen und der

Zuſammenſtoß, aus dem ſich die beiden Urheber mit ihren Augenblicksbräuten

davonſtehlen . Man wird ſo recht gewahr, wie drollig-ernſt das ,, tolle Jahr“ ſich

örtlich ausgenommen haben mag, auch wenn man Hebbels Tagebücher kennt.

- Druck und Ausſtattung vorzüglich . Frix Rostosky.

Gingtey , Franz Rarl : Der ſeltſame Soldat. Leipzig : Staackmann 1925. (279 S.

8 ° ) 4 M ; Leinen 6 M ; Halbleder 9 M.

D.

9 ,wehmütig, ſchlicht und lebensgläubig. Blaßroſafarben erinnerte Adtäg

lichkeiten einer verſunkenen Welt. Otto Aug. Ehlers.
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Niederdeutſche Literatur

Rarnat , Ludwig : Min lütt Heimatbaut. Niederdeutſche Novellen u . a . Wis

mar : Hinſtorff 1925. ( 162 S. 89) Leinen 4 M.

Rinau, Rudolf : Dörte geſſen . Een Book van Leew un Leben . Hamborg : Quick

born - Verlag 1925. ( 160 S. 89) Halbleinen 3.50 M.

Lerch , Hanns : Hoppenmarktsleuwen. Leipzig : Otto Lenz 1924.(111 S.8°) 1.50 M.

Meyer, Guſtav Friedrich : Mannshand baben. Spaſſige Volksvertelin in Schles .

wiger Platt. ( Quickbornbücher. 31.) Hamborg : Quidborn - Verlag 1925. (61 S.

8 °) —.75 M.

Raabe, Ed.: De wieſe Salomo in Holsten. Leipzig : Otto Lenz 1925. (XII,

139 S. 89) 2.50 M.

udolf Kinau - Gorch Focs Bruder — iſt wohl der meiſt geleſene lebende

plattdeutſche Autor, ſeine früheren Bücher erreichten ſehr hohe Auf

lagen, und die neuen pflegen auch gleich im erſten Anſtoß an 10000 heranzu:

kommen ; das will heute etwas ſagen, zumal bei dem beſchränkten Verbrei

tungsgebiet der plattdeutſchen Bücher. Die „ Dörte Jeſſen " zeigt Kinau in der

Fortſegung des Weges, den er mit dem Roman „ lanterne“ begann. Ich muß

geſtehen , daß ich ihm auf dieſem Wege nicht folgen kann. Seine erſten Bücher,

die kleine Szenen aus dem Leben der Waſſerkante brachten , beſonders der

,, Thees Bott “ waren Leiſtungen , die in ihrer Art vollendet waren , weil ſie un:

mittelbar aus dem Leben herauskamen, von einem Menſchen geſchrieben, der

mitten in dieſem Volk ſteht und es kennt bis in die legten Außerungen hinein.

Jeßt ſchreibt Kinau Romane, und bei aller Anerkennung ſeiner immer ſym

pathiſchen Einſtellung zu dem Leben , das er ſchildern will, kann man nicht um:

hin, es auszuſprechen , daß er auf dieſem Gebiete doch nur zum Unterhaltungs

roman gelangt. War die „ lanterne“ in ihrem Thema noch ſtark wenn auch

die Kompoſition ſchon Bedenken erregte- , das nächſte Buch ( ,,Hinnik See

hund “ ) und das jeßige („Dörte Jeſſen “ ) würden zu einigermaßen peinlichen An

gelegenheiten, wenn ſie etwa hochdeutſch geſchrieben wären. Das iſt um ſo bes

dauerlicher, als ſich in einzelnen Szenen , beſonders da, wo ſich der gemütliche

Waſſerkantenhumor draſtiſch äußert, Kinaus alte Kraft noch deutlich zeigt.

Die plattdeutſchen ,, Novellen “ von Karnaß haben wohl nur Intereſſe für den

Autor ſelber, der ſeine Erinnerungen an die alte Heimat und ihre Menſchen an

ſich vorüberziehen läßt, und vielleicht für die Beteiligten. Sie drucken zu laſſen

war nicht nötig, denn es mangelt ihnen alles Dichteriſche.— G. F. Meyer hat

einen bereits feſt gegründeten Ruf in der plattdeutſchen Literatur als Sprach

forſcher und Märchenerzähler. Das vorliegende Bändchen bringt eine Reihe

von volksmäßigen Schwänken, alle mit dem Thema : er und ſie. Famos er:

zählt, prall und echt, offenbaren ſie in allen Stücken den einzigartigen , voll
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ſaftigen niederdeutſchen Volkshumor. Als beſonderes Plus für dies hübſche

Buch verdient noch erwähnt zu werden, daß es in ſchleswigſcher Grenzmund

art geſchrieben iſt, um dieſen bedrohten Gebieten , deren Hauptſtüße im Natio

nalitätenkampfe die plattdeutſche Sprache iſt, Literatur in der Heimatmundart

in die Hand zu geben. — ,, De wieſe Salomo “ enthält eine große Anzahl an:

ſpruchsloſer Gedichtchen in weſtfäliſchem Platt, die alle eine gut hausbackene

volkstümliche Weisheit zum Beſten geben . – Die „ Hoppenmarksleuwen “

desſelben Verlages bringen allerlei Erlebniſſe von drei Hamburger Eden

ſtehern : hochdeutſch in der Erzählung, ein unmögliches Platt im Dialog, das

ganze Machwerk ſchauerlich . Hans Balzer.

Förſter , Hans : Hein Hinſch , de Minſch . En ſnootſch Levendsreiſ noo endlich

Glück. Mit 12 Biller. Braunſchweig : Georg Weſtermann 1924. (246 S. 8 °)

Leinen 5 M.

as Buch tritt mit großen Anſprüchen auf, es ſoll in der Erzählung von

dem Vierländer jungen Hein Hinſch das typiſche Menſchenſchidſal

geben. Man tut dem Verfaſſer kein Unrecht, wenn man feſtſtellt, daß er mit

völlig unzulänglichen Mitteln an dieſen großen Vorwurf herangegangen iſt.

Die ganze Geſchichte zerflattert in den einzelnen döntjenhaft erzählten Erleb:

niſſen, und der leſer quält ſich durch den unerträglichen Rhythmus der höce

rigen Proſa zu dem unmöglichen Schluß. Förſter hat aber anſcheinend eine ſehr

intime Kenntnis der redensartlichen und ſprichwörtlichen Wendungen ſeiner

Heimat; wenn er ſie ſammelte und uns zugänglich machte, ſo wäre das eine

ſehr dankenswerte Lat *, mit der er ſich mehr Freunde erwerben würde als mit

ſeinem Hein Hinſch . Hans Balzer.

Biehl, Fidde: Gediegen Rreturn. Mit Holzſchnitten vom Verfaſſer. Braun

ſchweig : Georg Weſtermann 1924. (84 S. 89) Leinen 3 M.

Lau, Frik : Drees Dreeſen. Een Stück Minſchenleben . Hamburg : M. Glogau jr.

1924. (129 S. 89) 1.50 M ; Halbleinen 2.50 M.

Fidde Biehl, ein Schleswig -Holſteiner, wie es ſcheint, iſt ein neuer Mann , die

Gediegen Kreturn “ ſind ſein Erſtling. Man kann nicht ſagen , daß dieſer

Erſtling große Hoffnungen zu erwecken vermöchte. — ,,Drees Dreeſen " iſt

die Geſchichte eines Fiſcherjungen . Die erziehliche Abſicht, ſympathiſch vor

getragen , blickt durch ; die Vorzüge und Schwächen der Kunſt Friß laus

treten auch hier deutlich zutage : eine weſentliche künſtleriſche Geſtaltung ſeines

Stoffes gelingt ihm nicht, aber in der Erzählung kleiner Züge und der Darſtel

lung von Situationen aus dem Alltags- und Feſttagsleben des Dorfes erreicht

er ſehr freundliche Wirkungen . Ein gutes Unterhaltungsbuch . Hans Balzer.

* Anm . 6. Reb.: Dieſe Sammlung iſt inzwiſchen erſchienen : Waſſerkantenhumor. Braun

ſchweig : G. Weſtermann 1925. (106 S. II. 8°) 1.50 M.

File ,
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Lyrit

Blund, Hans Friedrich : Der Wanderer. Gedichte. München : Georg Müller

1925. (259 S. gr. 89) 5 M ; Halbleinen 7 M.

weihundertfünfzig Seiten Großformat, ſehr friſch , kräftig, lebendig, zu :

padend in Vers und Geſtaltung. Nur : wenn du 10 Gedichte geleſen haſt,

weißt du ebenſoviel, als wenn du die 250 Seiten hinter dich gebracht haſt.

Weniger wäre vielleicht mehr geweſen . Georg Hallmann.

Woite, Frit : Fern leuchtet ein Land ... Gedichte. Barmen : E. Müller 1925 .

( 159 S. 89) 2.50 M ; Pappe 3.50 M.

edichte von ſympathiſcher Geſinnung, im religiöſen Teil dort und da

an echte Kunſt heranreichend, aber im allgemeinen doch nirgends über

das Mittelmaß landläufiger Lyrik hinausragend. Karl Bienenſtein.

Paquet, Alfons: Amerika . Hymnen , Gedichte. Leipzig : Verlag Die Wölfe

1925. (75 S. 49) Halbleinen 2 M.

aßlos gehäufte Details, formlos aneinandergereiht in erzwungen

primitiven Säßen : Bezwingung der Realität durch ſtreng-nüchtern

realiſtiſche Wiedergabe ? Filmfeßen, nicht einmal ein Film. Und das ſeien

„Hymnen, Gedichte “ ? Erpreſſionismus ? ( Diskreditierende) „Phantaļus":

manier ? Von Amerika entſteht troßdem kein Eindruck , allein ein Wider:

ſpruch wird erregt gegen eine Verwilderung, die nichts Geniehaftes an ſich

trägt. Georg Hallmann.

Leonhardt, Rudolf : Das nadte Leben. Sonette , Berlin : Verlag Die Schmiede

1925. ( VI, 102 S. 89) Pappe 2.50 M.

ritik ſei hier : des ,, Dichters “ eigenes Wort: ,, Fort mit der Milchſtraße,

ſie iſt beſchiſſen Mit Erdenreſten ...“ („Himmliſches Sonett "

S.63). ,... Aufgären meine Sinne – Ich ſchlage die Schenkel auf, ich

bin ein Engel“ („ Ehebrecherin in Heroiſcher Landſchaft“ S. 22). „ Kißle

ein erträumtes Weib am Nabel Mit naſſen Halmen ...“ („ Die An

rufung Satans“ S. 64). „Dies iſt nun alles : Staub und H,0“ („ Wolken

landſchaft “ S. 77) . „ Hab gleiche kuſt am Weibe wie am Manne ! – Hic

et ubique“ („ Die Ausſpottung “ S. 68). „Ein Keuſchheitsgürtel für einen

Mann geſucht ! “ („,Rettung und Zeitalter “ S. 72). „ Menge Kot, die

magren Leib durchſchlich “ („ Das namenloſe Sonett“ S. 88) .

Georg Hallmann.

Müller, Joachim : Sang um Dich . Zyklus e . Liebe . Annaberg i . Sa .: Selbſt

verlag 1925. ( 19 S. 8°)

Ein
in Manuſkriptorud ? 16 Seiten ſchmächtiger, dabei doch anſpruchsvoller

Verſe. Zyklus einer liebe ? Wohl – Selbſtliebe. Georg Hallmann.

1

Berita

I

/
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Saat und Ernte . Die deutſche Lyrik unſerer Tage . In Selbſtausw . d . Dichter

u. Dichterinnen. Mit turzen Eigenbiographien u . Angabe ihrer Werke . Hrsg .

v . Albert Sergel. Neue, vermehrte Auflage. Berlin : Bong & Co. 1925. ( VII,

597 S. 89) Leinen 8 M ; Halbleder 12 M.

in Buch wie das angeführte läßt ſich eigentlich nur anzeigen. Denn

die Selbſtauswahl der etwa 120 Dichter auf rund 600 Seiten ſchließt

eine Beurteilungsgrundlage aus. Dem Gedanken aber kann man ſeinen

Beifall nicht verſagen , und daß er Erfolg gehabt hat, beweiſt die vorliegende

neue Auflage nach kaum 10 Monaten. – Daß es keine 120 Dichter zu

gleicher Zeit geben kann , iſt einleuchtend, es gibt Dichter, Schöngeiſter,

Reimer . Die Werte gegeneinander abzuſchäßen, fordert den Geſchmack des

Leſers heraus; wer Gedichte liebt, wird ſeine Freunde eben kennen, aber

manch einen wird man vielleicht durch dieſes Buch hinzugewinnen.

Für den Pſychologen ſind die kurzen Biographien , ebenfalls Selbſtbio

graphien , das Intereſſanteſte. Wer ſelbſt dichtet, findet zu Tadel, lob, Be

wunderung und Nachahmung das Feld bereitet ; ich ſelbſt blättere mit Be:

klemmung und ſchmerzlichem Enthuſiasmus in dem himmelblau -goldenen

Buch , ſo wie es mich befällt, wenn ich durch eine Orchideen - Ausſtellung

wandere. Es iſt ſehr ſchön, zu ſchön faſt. Über ſein Beſtes ſcheint übrigens,

ſoweit ich vergleichen kann , jeder Dichter ziemlich richtig zu urteilen , und

dadurch entſteht ein farbenprächtigeres, abwechſlungsreicheres Bild. Die

Auswahlen ſind als Ganzes genommen auf einer Höhe, die von dem reichen

und edlen Willen unſeres deutſchen Landes das ehrenvollſte Zeugnis ablegt.

Bernd Iſemann.

Seelig , Carl: Das neue Wunderhorn . Leipzig: Feuer. Verlag 1924. (328 S. tl. 8 °)

Leinen 3.60 M ; Leder 8.20 M.

ine ganz hübſche Volksliederſammlung, aber keineswegs von ſolcher Eigen:

art und Bedeutung, daß der anſpruchsvolle Titel zu Recht beſtünde. Seelig

iſt ziemlich ſkrupellos im Benußen anderer Anthologien , z. B. meiner „ Ern

te" , die er dann wenigſtens als Quelle angeben ſollte. Ich kann ihm an der Art

meiner Faſſungen die Benußung juriſtiſch nachweiſen , wenn er es wünſcht.

Außerdem dichtet er ſehr willkürlich um, ohne dazu irgendwie berufen zu ſein .

Sowohl in die mittelhochdeutſchen Terte, wie in die Dialektterte bringt er völlig

falſche und unmögliche Formen. Auch iſt die Auswahl recht willkürlich und

wirft Ülteſtes und Neueſtes ſtillos durcheinander. Mill Vesper.

Kramer , Br.: Bauſteine. Dresden-A.: Herm.Kramer 1925. (96 S. fl . 8 °) 1.50 M.

deell hin und wieder einmal ein guter Gedanke unter vielen, vielen leeren

Phraſen. Künſtleriſch immer und überall ganz miſerable Verſe ohne jede

Bedeutung. Das Ergebnis bleibt Papierverſchwendung! Aler. Baldus.

Toscan ,
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Unruh, Fritz von : Heinrich aus Andernach . Ein Feſtſpiel. Frantfurt a . M.:

Frankf. Societäts - Druckerei 1925. (84 S. 4 ) 2.80 M ; Pappe 3.50 M.

ieſe Dichtung feſtſpielartigen Charakters zur 1000 - Jahrfeier der Rhein

lande enthält Gedanken von großer Reife und Verſe von ganz ungewöhn

licher Schönheit, großartige, die an Gewalt den ſpäten Hymnen Hölderlins

naheſtehen :

Denn allein dem Schidſal zu troßen

das vermag von uns Sterblichen keiner !

Im Volk nur wächſt dem Mann die Kraft

und das Rüſtzeug der Lat,

in dem ſich Gerechtigkeit ſpiegelt

Nur im Volk erlebt der Mann ſeinen Gott ! von Grolmann.

Pfordten, Otto von der : 1812. Hiſtoriſches Drama in fünf Aufzügen . Heidelberg :

Carl Winter 1925. (152 S. 89) 2 M ; gebunden 3.50 M.

as Drama erſchien zuerſt 1897. Man wird heute für dieſe ſolide drama

er .
kein großer Dichter, aber er weiß manches vom Theater, verſteht die Stimmen

zu führen und hat in dem Gewiſſenskonflikt des Generals York auch eine

pſychologiſche Leiſtung vollbracht. Man muß einwenden, daß er zu ſtark ideali

ſiert, was vor allem bei den Frauengeſtalten auffällt. Die Bühnenwirkſamkeit

des Stückes kann nicht bezweifelt werden. Otto Ernſt Heſſe.

Lind, Otto : Politik und Liebe. Schauſpiel in 4 Atten . Braunſchweig: Selbſtverlag

Dr. Leibecke . 1924. (64 S. 8°)

in Kriegsdrama, das bedingungslos entwaffnend wirkt. In Form und

Inhalt Geſtalt und gleichzeitig die wundervollſte Parodie der Geſtalt, die

man je hätte ſchreiben können : hoffnungsloſeſter Dilettantismus.

Friß Lehner.

Unger, Hellmuth : Liebesaffären . 4 Einafter. ( Univerſal- Bibliothek. 6432.)

Leipzig : Reclam 1924. (79 S. kl. 89) —.40 M.

leine Einakter, anſpruchslos, aber auch ohne Recht auf Anſpruch . Schnur:

.

Korea
wahre Liebe durch unſchädliches Gift bewieſen und der Schwäßer als lieb

haber bloßgeſtellt wird ; einmal klingt's ſogar etwas ernſt durch , wenn der

Arzt ſeine einſtmals angeſchwärmte Jugendbekanntſchaft anſtatt als Schaus

ſpielerin als – Hebamme wiederſieht oder vielmehr durch die Klugheit ſeiner-

Frau vor dieſer Enttäuſchung bewahrt bleibt. Harmloſigkeiten, aber ganz nied

lich aufgemacht, ohne den Geiſt zu verſprißen . Hans Knudſen.
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Barthel, Mar: Der eiſerne Mann. Tragiſches Luſtſpiel in 1 Vorſpiel u. 6 Auf

zügen . Leipzig : Verlag die Wölfe 1924. (47 S. 89) 1 M.

s wäre troß aller Kriegs- und Revolutionsdichtungen auch ein tragiſches

Luſtſpiel zu ertragen , in dem ein Unterſtand, ein Arbeitszimmer des Ka

pitaliſten vorkommen, Generale, die Hoch heißen, und Allerweltsagenten Purr,

wenn der Dichter, der an ſolche Orte ſolche Schemen ſtellt, für dieſe Banali

täten mehr als ſeine edle Abſicht ins Treffen führen könnte. Es iſt zu wenig,

einer Partei dienen zu wollen, und zu mehr hat troß manchem guten Einfall die

Kraft nicht gereicht. Friß lehner.

Geyer, Ernſt: Heliand und die Götter. Drama, Krummhübel i . R .: Bona

voluntas - Verlag 1924. (VI , 247 S. gr. 8 °) 4.50 M.

ieder eine Zeittragödie, diesmal in die überwindung der germaniſchen

Götterwelt durch den deutſchen Heiland gekleidet. Aber dieſer Giganten:

kampf aus einer Hebbelſchen Weltwende iſt vom Dichter noch nicht zu Ende

erlebt geweſen ; die Geſtaltung bleibt daher, von Unzulänglichem abgeſehen ,

im Wiſſen um germaniſche Mythologie, im Haften an gegebenem Stoff ge

fangen. Friß lehner.

Degen, Paul: Doktor Fauſt. Ein Spiel in 4 Akten. Greifswald : Ratsbuch

handlung L. Bamberg 1924. (74 S. 8 °) 1.50 M.

8 gibt Dinge, die man nicht tun darf, wenn man literariſch ernſt ge

nommen ſein will. Man ſchreibt keinen Fauſt. Paul Degen koppelt, mit

einer Goethe ſchlecht kopierenden, lyriſch -konventionellen Versſprache, Fauſt

mit luther zuſammen. Der übliche Luzifer iſt auch da, und natürlich erſcheint

Ahasver. Fahrten durch Höhen und Tiefen , Allegorien, ſogar der Mars mit

einer Räterepublik. Das Ganze : eine proteſtantiſche Tendenzſchrift, die Fauſt

in Schlußworten Chriſti heimfinden läßt. Otto Ernſt Heſſe.

Cremers, Paul Joſeph: Muſpidi oder der Prinz von Dabu. Eine Romödie.

Eſſen : G. D. Baedeter 1925. (78 S. 8 °) 3 M.

orreden, möglichſt mit Worten wie „Dynamik“, täuſchen den harmloſen

E

man
ſpieleriſch ſein möchte, für einen zwar nicht unbegabten, aber infolge der Prä

tenſion nicht nur der Vorrede, ſondern der ganzen Haltung indiskutablen Nach

läufer eines längſt ſanft entſchlafenen Pſeudoerpreſſionismus. Die abſichtlich

verzwi& te Form der Komödie kann nicht verbergen , daß Cremers keineswegs

über die primitivſte Satire - Börſe, Politik, Rechtſprechung uſw. — hinweg

fommt. Ein bischen Weltanſchauung macht dieſe Angelegenheit eines die Mode

mitmachenden Literaten nicht ſtärker. Wenn Cremers einmal beſcheidener ge

worden iſt, wird er vielleicht dem Theater etwas werden . Otto Ernſt Heſſe.
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Jugendſchriften und Bilderbücher

Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm . Geſamtausgabe mit 90

Holzſchnitten v . Ludwig Richter . Freiburg i . Br.: Pontos - Verlag 1925.

( VIII , 838 S. gr . 8°) Halbleinen 9 M ; Halbleder 18 M ; Leder 60 M.

zine Geſamtausgabe der Grimmſchen Märchen , die beſonders deshalb

des Beifalls gewiß ſein darf, weil ſie mit 90 Holzſchnitten von Ludwig

Richter geſchmückt iſt. Ludwig Richter und die Grimmſchen Märchen gehören

untrennbar zuſammen. Beſſere Illuſtrationen der Märchen gibt es troba

aller Bemühung nicht. So ſei dem Verlag gedankt für die ſchöne, würdige

Ausgabe. Johannes Demmering.

Windler, Joſef: Der tolle Bomberg. Ein weſtfäl. Schelmenroman . Jugendaus

gabe. Ausgew. u. bearb . v . Wilhelm Fronemann. Stuttgart: Deutſche Ver

ags-Anſtalt 1925. (238 S. 89) Halbleinen 3.60 M.

incklers Schelmenroman iſt ſo allgemein, und auch an dieſer Stelle,

gefeiert worden, daß Neues darüber nicht mehr geſagt zu werden

braucht. Aber die Jugendausgabe muß doch wenigſtens gebührend begrüßt

werden. Es iſt gut und ſchön, daß man endlich der heranwachſenden Genera:

tion einen lebenden Dichter in die Hand gibt, und um ſo beffer und ſchöner, als

dies einer iſt, der derb und volkstümlich ſpricht und auch in ſo taftvoller Aus

wahl auf keinerlei Zimperlichkeit Rücficht nimmt. Hans Brandenburg.

1

Dominik Hans : Das Buch der Chemie. Mit 120 Abb. , zahlr. Tabellen u . Pho

togr . Berlin : Rich. Bong 1925. (370 S. 89) Halbleinen 5.50 M.

Derſ.: Das Buch der Phyfit. Mit zahlr . Tabellen, 154 Abb . , Skizzen, Photogr.

u . e. Farbentafel. Ebd . (360 S. 8°) Halbleinen 5.50 M.

wei ausgezeichnete Jugendbücher, beſonders für Jungens. Auf klare ſach

liche Weiſe wird ihnen die Kenntnis der heutigen Anſchauungen über Phyſik

und Chemie vermittelt. Zahlreiche Abbildungen unterſtüßen den Lert, der zu

eigenem Forſchen und Arbeiten anregt. Auch der Erwachſene wird die Bücher

mit Genuß und mannigfachem Gewinn leſen . Karl Wilhelm.

Bäumer, Eduard : Das Kinderparadies. Unzerreißbares Leporello. Berlin :

Bühnenvolksbund 1925. 7.50 M.

Meſed , Felir : Seifenblaſen . Träume u. Märchen . Berlin : Mauritius - Verlag

1925. (32 S. mit farb . Abb.)

äumers ,, Kinderparadies " iſt ein hübſches Bilderbuch , das auch den

Frenholds verwandt. – Meſecks Künſtlertum in allen Ehren . An ſeinem

Bilderbuch werden Kinder jedenfalls nicht viel Freude haben. Hübſch das

Titelblatt, aber das andere allzu gewollt infantil. Jörn Oven.
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Der Gudtaſten . Rinderglück in Wort u . Bild . Für Alt u . Sung zuſammengeſt.

v . Karl Hobrecker. Mit über 80 Bildern . ( Werk u. Feier. 5.) Bremen : C. Schüne.

mann 1925. (151 S. 8°) 4 M ; Halbleinen 5 M.

in ganz entzückendes Buch für jung und alt. Aus dem reichen Schaß

der älteren Jugenddichtung iſt das Beſte zu einem einheitlichen charakter:

vollen Bild zuſammengeſtellt. Beſonders erfreulich die vielen köſtlichen

Bilder aus alten Kinderbüchern . Jeder Lehrer und Erzieher ſollte dies Büch

lein kennen , jede Mutter und vor allem natürlich jedes Kind. Hobrecker

drudt nicht das tauſendmal Gedructe noch einmal, ſondern holt faſt lauter

vergeſſene und verſteckte Kleinodien aus dem reichen Schaß ſeiner Samm

lungen ans licht. Johannes Demmering.

Hauffs Märchen . Mit Bildern v. Alfred Hagel. Berlin : Franz Schneider 1925.

( 223 S. mit Abb., 8 Taf 49) Leinen 6 M.

ine ſehr hübſche Auswahl der ſchönſten Märchen Hauffs. Die Bilder und

Erzählungen durchaus ebenbürtig. Johannes Demmering.

Bahlenberg, Anna: Schwediſche Märchen . 4 Bde. Überſ. v . Pauline Rlaiber

Gottſchau . Berlin : Franz Schneider. (126, 143 , 107, 163 S. gr. 89) Je Halbleinen

3 M.

ie von Käthe Wolff, Hans und Reent looſchen bebilderten Bände

. I

berg im Boden des ſchwediſchen Volksmärchens, in deſſen Eigenart uns ja

der nordiſche Band der „ Märchen der Weltliteratur “ guten Einblic gewährt.

Die Motive mit ihrem Dreitakt ſich ſteigernder Klugheits-, Mut- und Treues

proben wirken ebenſo echt wie die meiſt bäuerliche Geſtaltenwelt. Die Tier

märchen und die Geſchichten von beſeelten Dingen, wo Wahlenberg dieſe Atmo

ſphäre nicht zu ſchaffen vermag , fallen dagegen ſtark ab. Joſef Preſtel.

Lofting , Hugh : Doktor Dolittle und ſeine Tiere. Iluſtr. v . Autor. Mit e. Ein .

leit. v . Oskar Loerte. Übertr. v . E. L. Schiffer. Charlottenburg : Williams & Co.

1926. ( 173 S. mit Abb. gr. 8') Leinen 6.50 M.

in echt amerikaniſches Kinderbuch. Oskar Loerke gibt ſich in einer Vor

rede alle Mühe, das Buch als etwas ganz Beſonderes und Bedeutendes

hinzuſtellen. Ich finde nicht, daß ihm das glüdt. Das Buch iſt vom gleichen

Geiſt wie etwa amerikaniſche Poſtkarten und die bekannten karikaturiſtiſchen

Puppen , eine Clownerie, die uns ſehr kühl läßt. Man denkt an Tarzan bei

den Affen. Jedes deutſche Tiermärchen iſt unendlich tiefer, heiterer und dem

Weſen der Tiere viel inniger verbunden. Dieſer Import, der außerdem wie

Tarzan eine Serie von Fortſeßungen androht, iſt überflüſſig. Jörn Oven.

Sarin
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Liliencron, Detlef von : Unbegreiflich Herz. Liebesbriefe an Helene von Boden

hauſen . Hrsg. u . eingel. v . Heinrich Spiero mit 2 Bildern u . 4 Fakſ. Stuttgart:

Deutſche Verlags - Anſtalt 1925. (224 S. 89) Leinen 7 M.

Jeben die wichtige Sammlung ausgewählter Liliencronſcher Briefe, die

Spiero ausgewählte und beſorgte Band, der unter dem oben angegebenen,

etwas preziöſen Titel den Briefwechſel zwiſchen dem Dichter und ſeiner erſten

Gattin enthält. Helene von Bodenhauſen war filiencrons erſte große, echte

Liebe ; die Briefe an ſie ſind eine ergreifende Beichte, ſie leſen ſich wie ein Ro

man von ſtärkſter Leidenſchaftlichkeit und Spannung. Zugleich zeigen dieſe

Briefe die Entwi&lung des Dichters aus erſten , breiten , unbeholfenen , im Ges

fühl immer aber echten Anfängen zur Kraft und Reife des Lyrikers und Ges

ſtalters von 1885. Vierzehn Jahre dauerte dieſer Roman ; die Mittelloſigkeit

der beiden liebenden und heimlich Verlobten ließ die Eltern gegen eine Ver

einigung ankämpfen. Voll Hoffnung und Stärke ringt Liliencron gegen eine er

drückende Fülle von Hinderniſſen , jahrelang, dann kommt es doch zu einem ges

waltſamen Verzicht; Jahre der Weltreiſe ſchieben ſich ein, nach der Rückkehr

aber läßt die Sehnſucht keine Ruhe und nach kurzem Anlauf folgt dann nach

insgeſamt 7 Jahren des Harrens die Ehe, die dann am Temperament der bei

den ſo ſchnell und rettungslos zugrunde gehen ſollte. Mag man über die Ju

gendlichkeiten der erſten Kapitel dieſes Briefwechſels vielleicht lächelnd hin:

weggehen nicht weniger als 900 engbeſchriebene Seiten Großoktav hat li

liencron mit ſeinen Zügen bedeckt - , der zweite Teil des Buches iſt ergreifend.

Poggfred klingt wieder und wieder an . In dieſen Jahren ſchweren perſönlichen

Leidens und verantwortungsvollſter Entſcheidungen reifte der Dichter zur

Meiſterſchaft. Wilhelm Heiſe.

Voffiſche Hausidyle. Briefe von Erneſtine Voß an Heinrich Chriſtian u. Sara

Boie (1794-1820 ). Hrsg . v . Ludwig Bäte. Bremen : C. Schünemann 1925.

(222 S., 7 Taf. 89) Leinen 6 M.

Judwig Bäte bemüht ſich erfreulich um die Erneuerung des Gedenkens

van Johann Heinrich Voß, deſſen Todestag im März zum 100. Male

wiederkehrt. Die vorliegenden Briefe, bisher ſämtlich ungedruckt, führen uns

nach Eutin, Jena und Heidelberg ; ſie zeigen und vor allem Voſſens Gattin

Erneſtine als eine niederdeutſche Hausfrau voll herzlicher Natürlichkeit,

darüber hinaus ſind ſie zugleich das Spiegelbild einer Zeit, ganz mit

Voſfiſchen Augen geſehen , ganz mit Voffiſchen Freuden und Sorgen erfüllt.

Nicht immer blickt ,, Eutiniſche Heiterkeit “ aus den Zeilen , aber immer iſt

Lunnon
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es der irgendwie Eutiniſche Geiſt, der uns entgegentritt und der vor allem

dem Niederdeutſchen ſo vertraut iſt. Die prächtige Sprache erhöht den Genuß

dieſer Briefe, die Anmerkungen ſind eine willkommene Ergänzung. Der

Druck freilich könnte oft beſſer ſein , die bibliographiſchen Nachweiſe ſind

ganz unvollſtändig. Ernſt Metelmann.

Fichte, 3. 6.: Briefwechſel. Kritiſche Geſamtausgabe, geſ. u . hrsg . v . Hans

Schulz. 2 Bde. Leipzig: H. Haeſſel 1925. (XXXII, 819 ; 638 S. gr. 8 °) 42 M ;

Leinen 50 M.

in Standardwerk legt der Verlag Haeſſel vor. Zum erſtenmal erſcheinen

Fichte's Briefe in ihrer Geſamtheit. Man erſtaunt immer wieder, was

alles noch zu tun iſt. Fichte, nicht nur überragend und gewaltig als hiſtoriſche

Erſcheinung, ſondern auch ein Drehpunkt in der Entwiclung der neueren Phi

loſophie — etwa in der Windelband-Rickertſchen Schule - , bringt es jeßt erſt,

110 Jahre nach ſeinem Tode, zu einer kritiſchen Ausgabe ſeiner Briefe. Jeßt

erſt ſteht die Kämpferperſönlichkeit der deutſchen Blütezeit in allen Verzwei

gungen vor uns überſichtlich da. Hans Schulz hat ein Monumentalwerk ge

ſchaffen, bei dem man ſich nur wundert, daß es nicht längſt vorlag.

Im allgemeinen war allerdings Fichtes Geſtalt eindeutig vorhanden. Schon

die Biographie ſeines Sohnes brachte 1830, hauptſächlich in ihrem 2. Band,

reiches Briefmaterial, dem bald der Briefwechſel mit Schiller und der mit

Schelling folgte. Zur Hundertjahrfeier, 1862, erſchien die Weinholdſche Samm

lung mit 48 Briefen von Fichte und ſeinen Fanilienangehörigen, und ſeitdem

wurde noch mancher Fund veröffentlicht. Wir kannten alſo die hauptſächlichen

Beziehungen , in denen Fichte zu ſeiner Umwelt ſtand. Das Bild ſeines Lebens

und ſeiner Perſönlichkeit, das ſich aus dieſen vorhandenen Briefen ergab, war

nahezu lückenlos. Die beſte Fichte-Biographie, „Fichtes Leben “ von Friß Medi

cus, der auch die heute noch beſte Auswahl von Fichtes Werken beſorgte ( Friß

Edardt-Verlag, die ſpäteren Bände bereits bei Felir Meiner-Leipzig 1910—12),

fand hier ausreichendes Material. Wir hatten den jungen Züricher Hauslehrer

vor uns, der in eigenſinniger Verranntheit zuerſt einmal die Mutter ſeines

Zöglings zu erziehen ſich anmaßt, was ziemlich kläglich an dem Widerſtand der

Dame ſcheiterte, - wir kannten das Züricher Tagebuch, die Briefe an die Braut

und ſpätere Frau, Johanna Rahn, die vergeblichen Bemühungen um einen

Wirkungskreis in Leipzig, - die wichtigſten Zeugniſſe über den Atheismusſtreit

in Jena, um raſch vorwärts zu eilen - , das ausgebreitete Wirken in Berlin .

Es iſt im Prinzip alles oder doch das Meiſte bekannt geweſen und lag der For:

ſchung offen. Aber man konnte Fichtes Briefe doch bisher nicht in Überſichtlich:

keit genießen, und noch mehr : vieles Bekannte ordnet ſich jeßt erſt lebendig in

/
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die Zuſammenhänge ein. So war wohl aus den Papieren Theodor von Schöns

der Briefwechſel des oſtpreußiſchen Staatsmannes mit unſerm Philoſophen

bekannt. Ebenſo konnte man in der Akademie Ausgabe von Kants Brief:

wechſel umfangreiches Material über die Beziehungen zwiſchen Kant und

Fichte finden . Man könnte noch zahlreiche Beiſpiele anführen für die Zerſtreut:

heit des Materials. Jegt hat man Alles wundervoll zuſammen und kann, un

terſtüßt durch zahlreiche ſachkundige Hinweiſe, den geſamten Ablauf dieſes

Heldenlebens genießen.

Die neu hinzugekommenen Briefe, die Schulz zum erſten Male bringt, ſind

weder in der Vorrede noch im Regiſter zuſammengeſtellt. Man kann das bes

dauern , aber es iſt ſchließlich klar, daß die Grenze ſchwer zu ziehen war. Konnte

man nicht auch Briefe wie die aus den Papieren Schöns etwa als, wenigſtens

für dieſen Zuſammenhang, vollkommen neu anſprechen ? Oder was ſonſt in

entlegenen Publikationen verſtreut war? Und wenn das abſolut zum erſtenmal

Gedruďte auch nur einen Bruchteil des Raums dieſer zwei gewichtigen Bände

einnimmt, ſo iſt des relativ Neuen ſehr viel gebracht. Auf dem Zuſammen :

tragen des geſamten Materials beruht die Hauptleiſtung der Publikation.

Dahinter ſteht aber die mühſame tertkritiſche Arbeit nicht zurück. Zur Her

ſtellung eines wiſſenſchaftlich einwandfreien Lertes war faſt noch alles zu tun

übriggeblieben. Der Anfang des vorigen Jahrhunderts, in dem die erſten ge

nannten Briefſammlungen Fichtes erſchienen waren , legte ja auf Richtigkeit

des Tertes, wie ſie uns ſelbſtverſtändlich iſt, nur geringen Wert. „ Der Vergleich

der bereits gedruckten Briefe mit den erhaltenen Handſchriften hat bei faſt je:

dem Stücke gezeigt, daß der bisherige Abdruck fehlerhaft war“, ſchreibt Schulz

in dem Vorwort, und der Augenſchein beſtätigt die Richtigkeit ſeiner Angabe.

(Von einer durchgängigen Vergleichung der Zerte kann natürlich unſererſeits

nicht die Rede ſein . Sie würde Zweck und Umfang dieſes Hinweiſes weit über

ſteigen . )

Der Verlag iſt ſich der Bedeutung dieſer Ausgabe voll bewußt geweſen und

hat für eine geradezu vorbildlich würdige Ausſtattung geſorgt. Der Druck iſt,

wie immer bei Haeſſel, außerordentlich ſorgfältig überwacht worden. Den

Einband entwarf Profeſſor Hermann Delişích. Mit dieſer Ausgabe von

Fichtes Briefwechſel iſt nicht nur eine lange fällige Aufgabe gelöſt, ſondern

vorbildlich gelöſt worden, und, was hervorgehoben werden muß, durch den

Verlag allein . Um dieſe Tatſache zu würdigen , braucht man ſich nur nach an

dern zurzeit erſcheinenden Briefwechſeln umzublicken , deren Herausgabe faſt

immer von beſonderen Zuwendungen abhängig blieb. Walther Haridy.
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gr. 8 °)

Neue Bücher im Februar

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen. Die ausführliche kritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werte erfolgt in ſpåteren Heften .

Werke Doepp , Helmut:Drei Erzählungen . Deſſau.

Eulenberg , Herbert: Ausgew . Werke. Dion -Verlag 1925. (78 S. gr. 8°)

s Bde. Stuttgart: Engelhorn 1925. (89)
2.40 ; Pp. 3.- ; Halblein. 6.

lein. 48.- ; Halbled .68.- Ewer, Monica : Der Glücksfilm . Roman.

1. Enr. u. dramat. Dichtgn. (326 S.) ; 2. Dramen Aus d. Engl. v. Gertrud Widerhauſer.
aus d. Jugendzeit. ( 493 S.) ; 3. Dramen aus d.

Mannesalter . (520 S.); 4. Schattenbilder u. Lichts
München : Drei Masken Verlag 1925.

bilder. (496 S.) ; 5. Erjählende Werte. (494 S.) (285 S. 89) 4.- ; geb. 5.

Gautier , Theophil : Geſammelte Werke. Feuchtwanger, lion : Die häßliche Her :

3 weitere Bde (Fortunio. Die Nacht der zogin Margarete Maultaſch . Roman. Pots:

Kleopatra. Spirita ). Hellerau : Avalun: dam : G. Kiepenheuer 1926. (309 S. 8°)

Verlag 1926. (279, 305, 263 S. kl. 8°) 4.50 ; lein . 6.50

Je kart. 4.50 ; lein. 6.50 ; led. 12. Filek , Egid : Vom Glück der armen Leufel.

Kant , Immanuel : Geſammelte Schriften . Novellen. ( Öſterreich. Bücherei. Nr 11 ) .

Hrsg. v. 0. Preuß. Akademie 0. Wiſſen :
Wien : A. Hartleben 1926. (106 S. kl. 8°)

ſchaften . BD 17 : Abth. 3. Handſchriftl. Halblein. 2.50

Nachlaß, BD 4.Metaphyſik. Il. 1. Berlin: Forſch, Olga : In Stein gehüllt. Roman.

W. de Gruyter & Co. 1926. (XVIII, 716 S. Uus 8. Ruſl. v. Wolfgang E. Groeger.

44.— ; Halbled. 50.- Leipzig : Dr. F. Fifentſcher 1926. (XI,

Shaw, Bernard : Dramatiſche Werke. 273 S. 8) 4.50 ; lein. 7.50

Erg.Bo 7 : Das Inſelreich. Übertr. . Sieg Geißler, Horſt Wolfram : Entweder –

fried Trebitſch . Berlin : S. Fiſcher 1926. oder. Roman. Berlin : Scherl 1926.

( 403 S. 89) 5.50 ; lein . 7.50 ; Halbleb.9.50 ( 242 S. 8 °) 3.50 ; lein. 5.50

Romane und Erzählungen
Haslinde , Heinrich : Aus Eulenſpiegels

Geſchlecht. Schelmen- u. Bürgerroman.
Urnim , Bettina u. Giſela : Das Leben der

Dortmund : Ruhfus 1926. ( 138 S. 8 °) 3.

Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbei

uns. Zum erſten Male hrsg. v. Otto Mal:
Haukland , Andreas : Die Nornen ſpinnen .

lon. [Ausg. mit neuer Orthographie u .
Roman. Aus 0. Norweg. v. S. Angers

Interpunktion.) Berlin : Fraenkel 1926.

mann. München : Drei Masken Verlag

1926. (343 S. 8 °) 5.50 ; geb.7.
(234 S. 89) Lein. 5.50 ; led. 24.

Ferner erſcheint eine f. wiſſenſchaftl. Zwedebeſtimmte
Reffer, Hermann : Schweſter. Frankfurt

Uusg. mit Fatſ. Reprod. e . Manuftriptſeite u . mit a. M.: Rütten & Loening 1926. (73 S. 8°)

genauer Wiedergabe 0. eigentüml. Drthographie u .

Interpunttion des Driginals . 8.
Pp. 3 .

Becher, Johannes R.: (Ch Cl Ch) 3 As Kümmel , Konrad : Die Monſtranz vom

(Levisite ) oder Der einzig gerechte Krieg.
Waldſee. Geſchichtl. Erzählg. Freiburg

Roman. Wien : Agis-Verlag 1926. (374 S. i. Br.: Herder 1926. (297 S. 89) Lein. 5.40

8°)
Pp. Kurz , Hermann : Die Gewinner. Roman.

Brauſewetter, Artur : Dämonen der Zeit. Zürich : Orell Füßli 1926. (427 S. 8 ° )

Roman . Leipzig : M. Koch 1925. (320 S., 4.80 ; Lein. 7.20

1 Fakſ. 8°) 4.50 ; Halblein. 5.50 ; lein. 6.50 Derſ.: Die gerupfte Braut. Erzählgn.

Cheſterton , G. K.: Der Mann, der zuviel
(Schweizer Bücher. BD 3.) Ebb . 1926.

wußte. Übertr. v. Clariſſe Meitner. Mün- (262 S. 8°) 4.40 ; lein . 5.60

chen : Muſarion 1925. (484 S. 8°) Mann , Thomas : Kino . (Romanfragment.)

6.- ; lein . 8.50 Gera : Blau & Co. 1926. ( 16 S. gr. 8°) 1.75

Cuppers, Adam Joſef : Rheiniſche Legen : Morel , Jean Baptiſte: Der Mann, den die

den. Eſſen : Fredebeul & Koenen 1926 Wange juckt. Roman . Wien : R. Löwit

( 113 S. 49 Lein . 8.- 1926. (217 S. F1 . 89) 2.50 ; geb. 3.50

.
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1.

Omankowski , Willibald : Der Fadel: e. Unmodernen . Kirchberg- Iagſt : F. Bauer

tråger. Mit Holzſchn. 8. Egon Bregger. 1925. (102 S. 89) 1.30 ; Pp. 1.80

(Els - Druck. 8.) Wolfach : F. Ader 1925. Fiſcher, Richard : Komm Welt. Gedichte.

(25 S. 4 ° ) Pp. 25. Dresden : Pandora-Verlag 1926. ( 134 S.

Roſelieb , Hans : Rot-Gelb-Rot. 2 Bde. gr. 8 ' ) Halblein. 3.

( 1. Geſchichten aus Spanien . 2. Geſchichten Hafiſcher, Karl : Der Wanderer nach Nie:

aus 0. Süden Spaniens .) M.Gladbach: mandsland. Gedichte. Leipzig : H. Haeſſel

Orplid -Verlag 1925–1926. ( 309, 254 S. 1926. ( 135 S. gr. 8 ') 3.— ; lein . 5.

kl. 89) lein . 5.60 u. 5.- Hiltbrunner , Hermann: Von Sommer

Schilt, Otto : Satan . Erz. aus Meriko. zu Herbſt. Eine Dichtg. Zürich : Drell Füßli

Konſtanz: See-Verlag 1925. (231 S. Fl. 8 ) 1925. (92 S. kl . 8°) Pp. 2.30

3.— ; Halblein. 4.

Schifdyfoff, M.: Der ſchwarze Reiter. Drama

Roman. Aus 0. Ruſl. v. Wolfgang E. Beder , Hans Otto : Das lieschen. Oden:

Groeger. Leipzig : Dr. F. Fifentſcher 1926.
wald- luſtip. Darmſtadt: H. l. Schlapp

(X1,257 S. 8°) 4.- ; lein. 7.– 1926. (28 S. 89)

Schmidtbonn, Wilhelm : Die Geſchichten Haarla , lauri : Sünde. Drama. Übertr.

von den unberührten Frauen. Stuttgart : . Guſtav Mardwort. Nordhauſen : Zh.

Deutſche Verlags- Anſtalt 1926. (255 S. 8°)
Müller 1925. ( 104 S. 8°) 2.50

Lein. 5.50 Holberg , Ludwig : Odyſſeus von Ithaka.
Schubert, Walter : Die Schwerttrager . Komödie. Deutſch von Heinr. Goebel.

Skizgen u. Novellen. Landeshut : A. Wer:
Für 8. Bühne bearb. v . Edgar Groß. Leip

ner 1926. ( 171 S. 8°) Halblein. 3.60
zig : Haeſſel 1926. ( 127 S. kl . 8°) 2.50

Sinclair, Upton : Der Induſtriebaron. Holzamer, Hans: Bauer und Bellmann.

Aus 0. Amerik. v. Hermynia Zur Mühlen. Odenwälder Volksſchauſp. Darmſtadt: H.

(Malik -Bücherei. 18.) Berlin : Malik - Ver :
l. Schlapp 1925. (40 S. 8°) 1.30

lag 1925. (72 S. kl. 8 °) Pp. 1.- Kohlrauſch, Erich : Thomas Münzer.

Thaer , Eva : Gral. Roman. leipzig : Leh- Tragödie aus d. Zeit d. großen Bauern

mann & Schüppel 1926. (248 S. 8°) krieges. Berlin -Heſſenwinkel : Verlag 8 .

Lein. 6.- Neuen Geſellſchaft 1926. ( 144 S. 8°)

Urbanißky , Grete von : Mirjams Sohn. 2.50 ; geb. 3.50

Roman. (Romanbibliothek. BO 989/90 .) Leonhard , Rudolf : Segel am Horizont

Stuttgart : Engelhorn 1926. (284 S. FI. 8°)
Schauſpiel. Berlin : Verlag Die Schmiede

2.— ; lein. 3.50 1925. (VIII, 103 S. 89) Pp. 4.

Zech , Paul: Das trunkene Schiff. Szen.
Lyyrit und Epif Ballade. Leipzig : Schauſpiel -Verlag 1926.

Benn , Gottfried : Spaltung. Neue Ges ( 148 S. 8°) 3 .-—-; Lein. 4.50

dichte. Berlin-Wilmersdorf : Alfr. Rich.

Meyer 1925. (38 S. 8°) Kart. 2.80 Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Bruer, Carl : Lebenswahrheiten. Viergeiler Altmann, Georg : Ludwig Devrient. Leben

u . Verſe. Clausthal i. H.: Ed. Pieper 1926.
u . Werke e. Künſtlers. Mit 8 Taf. Berlin :

(40 S. 89)
Ulſtein 1926. (275 S. 8°) 5.- ; lein . 7.50

Burchardt, Jacob : Gedichte. Nach d. Hr. Becker, Bernhard : Goethes Reiſe nach

d. Jacob Burckhardt-Archivs in Baſel, Harbke und Helmſtedt. Helmſtedt: Schmidt

hrsg. v . K. E. Hoffmann . Baſel : Schwabe 1925. (52 S. 89) 1.25

& Co. 1926. ( 165 S. gr. 8°) lein. 5.60 Chor um Schmidtbonn. (Zu Wilhelm

Burg , Jobſt von der : Die Poſaune. Ge: Schmidtbonns so. Geburtstage, 6. Febr.

dichte. Baſel : Verlag f. freies Geiſtesleben 1926. Vorw.: Herbert Saekel.) Stuttgart :

1926. (44 S. 8°)
2.50 Deutſche Verlags -Anſtalt 1926. (77 S. ,

Diez , Gottlob: Im Strom der Zeit. Lieder 1 Titelb . 8°) kart, 1.

Pp . 3. —
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I.

Engelke , Gerrit : Briefe der Liebe. Einf. v. Mersmann, Hans : Mozart. Mit 9 Laf.

Jakob Kneip. M.-Gladbach : Orplid -Verl. Berlin : I. Bard 1926. (61 S. gr. 8°)

1926. ( 160 S. mit 1 Abb., 1 Fakſ. kl . 89)
2.50 ; Halblein. 3.50

Lein . 3.60 Minde -Pouet, Georg : Kleiſte leßte Stuns

Zwei Frauen. Die Gräfin Lolſtoj u . Frau den. Teil 1 : Das Akten -Material. (Schrif:

A.G. Doſtojevſkij. Hrsg. u. überſ.v .Wolfs ten d. Kleiſt-Geſellſchaft. 5.) Berlin : Weib

gang I. E. Groeger. Mit e. Einf. v. Prof. I. mann 1925. (62 S. gr. 8') 4.-

E. Eichenwald u.2.Taf. Berlin : Concordia Rolland , Romain : Das Theater des Vol:

1926.( 256 S. 8°) 4.- ; geb. 6.- kes. Äſthetiſche Abhandlung über die Neu
Enth. Auszüge aus Selbſtblographie u.Lebensers

innergn d. Gråfin Solftoj u . Frau Doſtojetoſtij geſtaltung .. Theaters. Aus d. Franz. v.

nebſt einigen Seiten aus 6. Memoirenwert „ Mein Lony Noah. Zürich : Rotapfel- Verlag 1926.
leben zu Hauſe u. in Jasnaja Poljan “ .

(XI, 171 S. 89) Halblein. 6.
Günther , Johannes : Von Werden und Scheller, Will : Heutige deutſche Dichtung

Weſen der Bühne. Mit 16 Laf. (Wege z.
in Heſſen. Eine Sichtung. Mit 23 Abb.

Bildung. 2/3.) Deſſau : Dünnhaupt 1926 .
Melſungen : Heimatſchollen - Verlag. 1926

(VII, 274 S. kl. 8°) Halblein. 4.
(59 S. kl. 89)

Die Maneſſeſche Handſchrift. Falſ.-Nusg. Wolkan , Rolf : Das Burgtheater in Wien.

(6 lfgn u. 1. Suppl.-H.) lfg 1. leipzig : Vorw.: Franz Herterich. Wien : Eligius :

Inſel-Verlag 1926. (140 fakſ. farb. S. 2º)
Verlag 1926. (VII, 50 S., 36 Laf., 2 S.

Num., in Him .-Mappe 500.
Lein . 6.50

Heilborn, Ernſt : E. L. A. Hoffmann. Der

Künſtler u. die Kunſt. Mit 8 Laf. Berlin : Verſchiedenes

udſtein 1926. (202 S. 8°) 4.— ; lein . 6.— Baumberger, Otto : Peſtalozzi-Stätten .

Heinrich von Morungen. Die Denkmals- 20 Orig .-Lith. Unter. Unter Mitw. d.

weihe auf d. Morungsburg bei Sanger- Peſtalozzianums. Begleitw . v. Hans Stetts

hauſen am 18. Oktober 1925. Für die Freun: bacher. Zürich : Rotapfel- Verlag 1925 .

de 8. Dichters u . ſ. Heimat gebr. Sangers- (8,2 S., 20 Laf. 49) In Him .-Mappe 8.

hauſen : A. Schneider 1925. ( 16 S. mit Kaſpar Hauſer. Augenzeugenberichte u.

i Abb., 1 Titelb. 89) -.75 Selbſterzeugniſſe. Hrsg., eingel. u. mit

Klibansky ) , Eric : Gerichtsſzene und Pro- Fußnoten verſ. v. Hermann Pies. 2 Bde.

jebform in erzählenden deutſchen Dichtuns Stuttgart: Rob. luß 1926. ( 301; 320 S.,

gen des 12. -14. Jahrh. (Germaniſche mehr. Taf. 8°) 14.- ; Lein . 18.

Studien . H. 40.) Berlin : E. Ebering 1925. Hiltbrunner, Hermann : Spitzbergen :

(64 S. gr. 8°) 3. — Sommer. Ein Buch o. Entrüdung u. Er:

Meier, John : Das Guggisberger lied . Ein griffenheit. Ein Buch 8. Natur. Zürich :

Vortr. Baſel : Helbing & Lichtenhahn 1926. Orell Füßli 1926. (424 S. 8°) 4.80 ;

( 52 S. gr. 80)

gr. 8 ')

.

2. Lein . 7.20

Zeitſchriftenſchau Februar 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels.

Faeſi , Robert: Der Heilige in der modernen Hoff, Roderich von den : Mortwerdung u.

Dichtung. In : 31. f. Deutſchkunde. 1926. Form in der Dichtung unſerer Lige. In :

1. S. 34-49. Der Pflug. Ig . 4, H. 6. S. 165–173.

Auch die Dichtung der Gegenwart wird be: Koſch , Wilhelm : Kulturhiſtoriſche Romane

handelt. und Novellen (der Gegenwart] . In : Der

Gentges, Ignaz : Etwas über Abenteuer-, Wächter. Ig . 8, H. 6. S. 286—290.

Zukunfts , Detektiv- u . okkulte Romane. Lederer, Albrecht: Lyriker der egenwart.

In : Die Bücherwelt. Ig. 23, 1. S. 14-17. 1. In : Kunſtblatt der Jugend. Ig. 2, H. 2,

Göderiß, Felir leo : Sächſiſche Lyriker . In : 1926. S. 94-99.

36. Sachſen 1926, S. 106-110 . Pebold, Draki.

:
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:Lerſch , Heinrich : Zwei neue Bildner des Döblin. Eggebrecht, Arel : Geſpräch

niederrheiniſchen Landes. In : Hellweg. mit Alfred Döblin über 1. neuen Roman.

Ig. 6 , H. 3, 20. Jan. S. 35–38 . In : Die literariſche Welt.Ig. 2, Nr6,5. Feb.

Der Dichter Hans Leifhelm, der Bildhauer Ederle. — Ginthum, Paul : Der pfälzi

Heinrich Mintenberg. ſche Dichter Fritz Eckerle.4. In : Der Pfälzer

liſſauer, Ernſt : Zur deutſchen Lyriť der in Berlin. Ig. 6 , H. 2, 25. Jan. 1926. S.

Gegenwart. 10. [leifhelm.] In : Die litera : 14-15.

tur. Ig. 28, H. 4, Ian. 1926. S. 196–199. Eulenberg.Eulenberg. - Bergfeld, Ernſt : Her:,

Melchinger , Siegfried : Judentum und bert Eulenberg. Zu ſ. so. Geb. In : Braun

Dichtung. In : Der Weltkampf. Mſch. f. ſchweig. Staatsztg. v . 26. Jan. 1926. Beil.

Weltpolitik, völkiſche Kultur und die Juden: Ehrenzweig , Stephan : Herbert Eulenberg

frage. Ig. 3, Jan. 1926. S. 1-16. anläßlich f. 5o. Geb. am 25. Jan. In : Die

1. ,, Aufklärung" und Jubenemanzipation. literariſche Welt. Ig. 2, Nr 4. S. 1 .

2. Naturalismus, Expreſſionismus u. ihre Epſtein,Mar:Herbert Eulenberg. In : Das

Vertreter. 3. Die Juden in der franzöſiſch blaue Heft. Ig. 8, Nr 2 , 15. Jan. S.33-35.

nordiſchen Literatur. 4. Die Juden in der Hameder , Peter : Herbert Eulenberg. Zum

deutſchen Gegenwart. so. Geb. In : Deutſche Allg. Ztg. 5. 26. Jan.

Metelmann , Ernſt : Von plattdeutſchem
1926. Beibl .

Dichten . In : Neue Zürcher Ztg. v. 6. Febr .
Lehmann , Karl : Zu Herbert Eulenbergs

1926. 50. Geb. In : Preußiſche Lehrer - Ztg. 8. 26.

Kurze Betrachtung der plattdeutſchen Ge:
Jan. 1926.

genwartsliteratur, die widerlegen ſoll, daß Ruſio, Wilhelm : Herbert Eulenberg u. das

das Plattdeutſche „ im Ausſterben begriffen
deutſche Theater . Zum 50. Geb. In : Der

ſei". neue Weg. Ig. 55, 3, 25. Jan. S. 47.

Würzburger , Karl : Zur Pſychologie des
Schwarz , Heinr.: Herbert Eulenberg . Zu

Lyrikers. In : Vivos voco . BD 5, H. I.
ſ. 50. Geb. In : Rheiniſcher Beobachter.

S. 69. Derſ.: Viſion u. Illuſion.
Ig. 5, 2, 15. Jan. S. 25.

Weiteres zur Pſychologie des Lyrikers. Ebb.
Schult , Franz : Herbert Eulenberg. Zu ſ.

S. 1013.
50. Geb. In : Frankf. Ztg. 9. 22. Jan. 1926.

M.-A.

Feber, f. I. M.: Holofernes. Dramat.
Bertram . Henkner , Herbert: Friß

Spiel in 3 Aufz . Mit e. Einführung von
Bertram , ein Dichter der preußiſchen Ober:

Dr. H. van de Mark. In : Der Gral. Ig . 20 ,
lauſiß. In : Heimatklänge. Unt.-Beil. 3 .

H. 5. Febr. 1926. S. 289 f. - Einführung

Baußener Tageblatt. 1926. Nr 1 , 2. Febr. S. 289—291.

Findh . -- Doderer, Otto : Ludwig Finch.
Blund . Ehlers , Otto Aug .: Hans In : Rheiniſcher Beobacộter . Ig. 5, 2, 15 .

Friedrich Blunck. In : Der kleine Bund. Jan. S. 27–28 .

Bern. Ig. 7, Nr 1 , 3. Jan. 1926. S. 2 . Frankenberg, Alep von :Von mir und an

Jebuſich , Mirko : Streit mit den Göttern. deren Dingen [Autobiographiſches ]. In :Der

In : Deutſch -öſterreich. Lagesztg. 1. 9. Dez. Bühnenvolksbund.Ig. 1, H. 3. S. 27—30.

Frenſſen . – Sokolowsky , Rudolf :Alt:

Buſe. Abels , Hermann : Johannes germaniſches u. Ulrdeutſches in ,, Jörn lihi “.

Buſe 4. In : Heimatbl. 0. Roten Erde. In : Die Heimat. Ig. 36 , Nr 2, Febr. 1926.

1925, H. 12. S. 560—561.

Claudius. Deutſche Nordmark. (Dith- Geude. Gayda , Franz Alfons : Der

marſchen) . Ig . 6 , Nr 7, Jan. 1926. (Her- Dichter Kurt Geuce. In : Hochſchulwiſſen.

mann -Claudius-Heft.] (S. 141-164) 4° Ig. 3, H. 1 , Jan. 1926. S. 40—42 .

Enthält v. H. Cl. „ Brief über mich “ u . Pro: Brieſe. -Eggert,Walther : Die lebenden .

ben ſ. Dichtung. Karl A. Kuhlmann : Zu Friedrich Grieſe. In : Das deutſche Drama.

Cl . „ liedern der Unruh ". Ig. 6 , H. 1 , Okt. 1925. S. 18—28 .

S. 3-4.

1925. S. 8 .
1

S. 30—35.
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:

bis il ..

bio 207.

1. Einführung. 2. Biographiſche Notizen Slgenſtein .glgenſtein . - Wittro , Paul: Heinrich

vom Dichter. 3. Aus ,, Godam“. 4. Aufz. 4 . Ilgenſtein. In : Oſtdeutſche Mhe. ſg. 6 ,

Szene. 4. Zuſammenſtellung der Werke. H. 10, Jan. 1926. S. 1065—1067.

Grimm . Bernewiß , E.: Über Hans Rönig.Rönig . – Ganda , Franz Alfons: Eber:

Grimm . In : Der Bücherwurm . Ig . 11, H.3. hard König, der ſchleſiſche Dichter. Zum

S. 67–69. 55. Geb. am 18. 1. 26. In : Schleſien. Ig. 6 ,

Claudius, Herm.: Hans Grimm . In : Dt. 2, 20. Jan. 1926. S. 19.

Volkstum . 1926 , H. 1. S. 70—71. Rotoſchta . - Ehrenſtein , Albert: Dskar

Gütersloh. – Spunda, Franz: über Kokoſchka. In : Ehrenſtein : Menſchen und

Paris Gütersloh. In : Drplid. Ig. 2, H. 10. Affen . Berlin 1925. S. 107–113.

S. 52–54.
Rolbenheyer. — Fuß , Karl : Beſuch bei

Hadina. — Anderle, Hans : Emil Hadina E. G. Kolbenheyer in Tübingen. In : Der

als lyriker. In : Der Türmer. Ig. 28, H. 5, Schwabenſpiegel. Ig. 20 , Nr 2, 12. Jan.

Febr. 1926. S. 436–438. S. 9-10 .

Hammon.— Otto ,Ilſe : Tierund Pflanze Schönhuber, Franz S.: Die Paracelſus:

in Rudolf Hammons Dichtung. In : Die Trilogie E. G. Kolbenheyers. Ebb. S. 10

Literatur. Ig. 28, H. 4 , Jan. 1926. S. 205

Laster - Schüler. - Bourfeind , Paul :

Hauptmann . Ehrenſtein , Albert : Elſe Lasker -Schüler. Zum so. Geb. In :

Gerhart Hauptmann. In : Ehrenſtein . Rheiniſcher Beobachter. Ig. 5, 2, 15. Jan.

Menſchen u. Affen . Berlin 1925. S. 114 bis S. 26–27 .

121 . Zech , Paul : Elſe laster -Schüler. In : Die

Natteroth , Friedrich : Bei Mutter Wolffen. Volksbühne. Berlin. Ig. 1 , Nr 3, 1. Febr.

In : Frankf. Ztg. v. 8. 1. 26. 2 M.-A. 1926. Bl. 2 .

Das noch in Erkner lebende Vorbild der Leifhelmſ. unter Allgemeines. fiſſauer,

Mutter W. (Hauptmanns „ Biberpelz “ ). Zur deutſchen Lyrik u . Lerſch , Zwei weitere

Heinrich . – Rockenbach , Martin : Über Bildner.

Karl Borromäus Heinrich . In : Orplid. Leis. — Rauch , Wolfgang : Der Dichter

Ig. 2, H. 10. S. 51–52. Heinrich Leis. E. Romantiker in der Jeßts

Herbert. — Graßl , Anton : Maria Her: zeit. In : Oſtdt. Mhe. Ig. 6 , H. 10 , Jan.

bert. 1859-1925. In : Der Weg. Ig. 2, H. 1926. S. 1063—1065.

10, 10 Febr. 1926. S. 265-272. Lennemann, Wilhelm. — Wittko , Paul:

Heynide. — Wođe , Helmut: Über Kurt Ein deutſcher Bauerndid ,ter. In : Rheiniſch.

Hernice. In : Orplid. Ig. 2, H. 10. S. 54 fand. Ig. 5,9 / 10, 25. Jan. 26.S.132–135.

etenbard . - Gayda , Franz Alfons : Frie:

Hindenburg. – Eggert , Walther: Die drich Lienhard, der Dichter u . Ethifer. In :

lebenden. Bernhard v . Hindenburg.In : Geiſteskampf der Gegenwart. Ig. 62, H. 2 .

Das deutſche Drama. Ig. 6 , H. 2, Jan.

1926. S. 71–81 . Linde, Otto zur, 1. Zur linde.

1. Einführung. 2. Das Schickſal meiner Lorenz, Felir. Behl , C. F. W.: Der

Dramen . Von B. v. H. 3. Aus ,, Galilei “ 3 . Dichter der „Kühlen Wälder“. In : Der

Aufzug. 3. Auftritt. 4. B. v . H.8 Werke Kritiker. Berlin. Ig. 8, Jan. 1926. S. 3.

( Zuſammenſtellung). Mann, Thomas. Briele , Wolfgang

Hohlbaum . — Krauß , R.: Ein Dichter van der : Das Problem des Künſtlers bei

deutſchen Studententums. In : Schwäbi. Thomas Mann. In : Blätter der Bücher:

ſcher Merkur. Nr 28 v. 19. Jan. 1926. ſtube am Muſeum Wiesbaden. Ig. 2, Jan.

Jahnn . Prehm, Friedrich M.: Zum 1926. S. 3—8.

Schaffen des Dramatikers Hans Henny Sauer, Hedba : Erſcheinung u. Idee bei

Jahnn . In : Der Kreis. Ig. 3, H. 1 , Jan. Thomas Mann. In : Hochſchulwiffen . Ig.

1926. S. 30–32. 3, H. 1 , Januar 1926. S. 35–37.

-

bis 56.

68–71 .
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Mann, Klaus. Walther , Victor :

Klaus Mann. In : Junge Gemeinde. 1926,

BI. 1 , 6. Jan. S. 4-5.

Matthieſſen . Preinol , Hermann :

Wilhelm Matthieſſen. In : Der Gral. Ig.

20, H. 5. Febr. 1926. S. 314-318.

Drtner. Wießner , Georg Guſtav:

Eugen Ortner u. die tragiſche Geſinnung.

Zur Auffühung des „Michael Hundert:

pfund “ . In : Kunſt u. Volk. Monatshefte

8. Breslauer Volksbühne. Ig. 3, H. 5, Jan.

1926. S. 81–84.

Pekold . unter Allgemeines, lederer,

Lyrifer der Gegenwart.

Pobl. - Rademaker, Franziska : Hertha

Pohl, die katholiſche Arbeiterdichterin . In :

Der Gral. Ig . 20 , H. 4, Jan. 1926. S. 254

bis 257

Reinacher. – Heuſchele, Otto : Über

Eduard Reinacher. In : Orplid. Ig. 2, H.

10. S. 57-58.

Rilke . Purtſcher : Wybenbrud,

Nora : Rainer Maria Rilke. In : Kärtner

Monatshefte. Ig. 1 , 7 , Jan. S. 192—194.

Röttger. - Hermanns, Will : Karl Rött:

ger. In : Weſtdeutſche Blätter 8. Bühnen

volksbundes. Ig. 2, H. 4. S. 81–86.

Schaumann. Held , Maria : Ruth

Schaumann, die Dichterin . In : Die chriſt:

liche Frau. Ig. 23, H. 12, Dez. 1925. S.

358—361 .

Schmidtbonn . — Orplid. Ig. 2, H. 10.

(Wilhelm Schmidtbonn gewidmet.) (79

S. 89) — Darin : Wilhelm Schäfer , Der

Freund (S. 1–2). Otto Heuſchele, Gruß

an W. Sch . (S. 3—4). Elſe laster -Schü :

ler (S. 5). W. Schmidtbonn , Kleines

Selbſtbildnis (S.5-8). Frip Droop, W.

Sch . Ein Wort zu f. 5o. Geb. (S.4650) .

Bab , Julius : Wilhelm Schmidtbonn. In :

Die Volksbühne. Berlin. Ig . 1 , Nr 3, I.

Febr. 1926. BI . 2 .

Enders , C.: Wilhelm Schmidtbonn. In :

Rheiniſcher Beobachter. Ig. 5, 2, 15. Jan.

S. 23—24.

Großmann , Stefan : Schmidtbonn zum

Gruß. In : Das Tagebuch . Ig. 7, H. 6 ,

6. Febr. 1926. S. 214—216 .

Saekel , Herbert : Dichter ſein heißt zu der

Welt freundlich ſein. Zu W. Schmidtbonns

50. Geb. In : Masken . Düſſeldorf. Ig. 19,

H. 12. S. 181–184.

Saekel , Herbert: Wilhelm Schmidtbonn .

In : Die ſchöne Literatur. Ig. 27 , Nr 2 ,Febr.

1926. S. 49–58 . Mit anſchließender Bi

bliographie. S. 58-61.

Saekel , Herbert: Der Dichter u. das

Theater. Gedanken 50. Geb. Wilhelm

Schmidtbonns. In : Hellweg. Ig, 6 , H. 4 ,

26. Jan. S. 55–56.

Spanier, Mar : Wilhelm Schmidtbonn .

Zu ſ. 50. Geb. In : Stadt-Anzeiger. Mann:

beim. Ig. 24 , H. 22, 6. Febr. S. 2—3.

Walzel, Oskar : Wilhelm Schmidtbonn.

Zum 6. Febr. 1926. In : Deutſche Rſ. Ig.

52, Febr. 1926. S. 118-122.

Schnibler . - (Sp. :) Arthur Schnißler.

In : Zürcher Student. Ig. 3, Nr 7, Jan.

1926. S. 99–102.

Schröer. Bähr, Walter : Der Dichter

Guſtav Schröer. Zu T. so. Geb. am 14. I.

1926. In : Sächſiſche Heimat. $9.9, H. 4 ,

Jan. 1926. S. 156–158.

Burkhardt, Felir : Guſtav Schröer. Zum

50. Geb. In : Lehrer-Ztg. f. Oſt- u . Weſt:

preußen. Ig . 57, 3, 15. Jan. S. 21—22 .

Mühlner , Waldemar : Guſtav Schröer. Zu

ſ. 50. Geb. am 14. Jan. 1926. In : Der

Bücherfreund. Leipzig : Reclam . Ig. 13,

H. 1/2 . S. 21 .

Mühlner, Waldemar : Guſtav Schröer.

In : Die Schulpflege. Ig . 32, Nr 2, 9. Jan.

S. 16–17.

Schubart. - Glupe , Adolf : Arthur

Schubart als Tierdichter. E. Jubiläums:

plauberei [zum 50. Geb. am 4. Febr.] In :

Der deutſche Jäger. Ig. 48, Nr 6 , 4. Febr.

S. 96-98.

Schwarzkopf. - Kieggen , lauren ;:

Nikolaus Schwarzkopf. E. Verſuch. In :

Die Bücherwelt. Ig. 23, 1. S. 1—7.

Steffen . Kretſchmann , Oskar : Eini

ges über Albert Steffens Dichterſchaffen.

In : Öſterr. Blätter f. freies Geiftesleben.

Ig. 3, H. 1, Jan. 1926. S. 22—32.

Stebr. Kaergel , Hans Chriſtoph :

Geſpräche mit Hermann Stehr. [„ Impro

viſationen ſeines Gottesringens." In :

Dſtdeutſche Mhe. Ig. 6 , H. 10, Jan. 1926.

S. 1043—1049.
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der Augsburger Poſtztg . 1926 , Nr 5 0. 3 .

Februar.

Ulik. Deubel , Werner : Der Dichter

Arnold Uliş – eine Enttäuſchung. In :

Didaskalia. Ig. 104 , Nr. 2, 10. Januar

1926. S. 5–6.

Velter. Reinboth, Gerhard : Zu I.M.

Velters erſtem Bühnenwerk. In : Crefelder

Blätter f. Theater u. Kunft. Ig. 1925/26,

H. 9. S. 67–69.

Waſſermann . Greeven , E. A.: Das

Eheproblem im Roman ( Jakob Waſſer

mann : Laudin u. die Seinen ). In : Die

Literatur. Ig. 28. H. 4 , Jan. 1926. S. 202
bis 203

Schröder , Eduard : Über Hermann Stehr.

In : Der Pflug. Ig. 4 , H. 6. S. 160–164.

Strauß , Emil. - Doderer, Otto : Emil

Strauß. Gedenkblatt zu P. 60. Geb. In :

Der Schwabenſpiegel. Ig. 20, Nr 4 , 26. Jan.4

1926. S. 25—26.

Fendrich , Anton : Emil Strauß. Zu ſ. 60 .

Geb. In : Frankf. Ztg. v. 3. Febr. 1926.

M.-A.

Helſe, Otto Ernſt : Emil Strauß zu ſ. 60.

Geb. am 31. Jan. In : Die neue Rundſchau.

Ig. 38, H. 1 , Jan. 1926. S. 80–85.

Marcus, Hugo : Emil Strauß. Zu F. 60.

Geb. In : Reclams Univerſum . Ig . 42, H.

17, 21. Jan. S. 461–462.

Deftering , W. E.: Emil Strauß zum 60.

Geb. In : Volk u. Heimat. Wochenſchrift

0. „ Badiſchen Preſſe“ . 1926 , Nr 5 v. 31 .

Januar.

Enthält viel autobiographiſches Material.

Stucen . – Elsner, Richard : Eduard

Stuđens Gralødramen. In : Das deutſche

Drama. Ig . 6 , H. 2, Jan. 1926. S. 58–65.

Supper. - Günther, Rudolf : Auguſte

Supper. jn : Deutſches Volkstum. 1926 ,

M. 1. S. 40–50 .

Tſchurtſchenthaler. — Dörrer, Anton :

Der Südtiroler Berg- und Waldpoet Paul

Tſchurtſchenthaler. In : Literariſche Beilage

-

Wilda. – Fromme, Franz : Johannes

Wilda. E. vergeſſener niederdeutſcher Dich :

ter. In : Der Schimmelreiter. Ig. 5, Nr I ,

Jan. 1926. S. 11–13.

Wittig. - Gisler, Ánton : Zur Indizie:

rung von Joſeph Wittig. In : Schweiz. Rſ.

Sg. 25 , H. 10/11, 1. Febr. 1926. S. 599 bis

622.

Zweig, Mar. Kjerbült: Peterſen,

Lorenz : Ein neuer Dichter (Mar Zweig ).

In : Der Gral. Ig. 20 , H. 4, Jan. 1926. S.

251-254.

Zur Linde. — fojewski, Ludwig : Otto

zur Linde, der Dichter der deutſchen Seele.

In : Lehrer -Ztg. F. Dſt- u. Weſtpreußen. Ig .

56, 22 , 29. Mai 1925. S. 390—393.

1

Bühnen

Berliner Uraufführungen in den Kammerſpielen des Deutſchen

Berger, Ludwig : Kronprinzeſſin Theaters am 30. Januar.

Luiſe. Drei Akte. Uraufführung im Bernauer, Rud. , u. Deſterreicher,

Deutſchen Künſtler - Theater am 15. Jan. Rud.: Der Garten Eden. Vier Akte.

Lichtneter, Friedrich : Sturmnacht. Uraufführung im Komödienhaus am

Schauſpiel in s Akten. Uraufführung 4. Februar.

im Reaniſſance- Theater am 27. Jan. Berger, der einmal irgendwie auf der

Bronnen , Arnolt : Oſtpolzug. Schau: Seite hoffnungsvoller Jugend ſtand,

ſpiel. Uraufführung im Staatlichen hat beim Film ſoviel gelernt, daß ſeine

Schauſpielhaus am 27. Jan. ( Buch- Bilderreihe mit dem Film durchaus

Ausgabe Berlin , 1926, E. Rowohlt). konkurrieren kann. Die (unſichere) Anek

Dymow, Oſſip : Die lekte Geliebte. dote, daß die jung verheiratete Königin

Schauſpiel in 7 Bildern . Uraufführung { uiſe ſo ein ganz klein bißchen etwas
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mit dem Prinzen Louis Ferdinand ges ſteigung und die üblichen ,, Ballungen "

habt haben ſoll, aber völlig untadelig zu erreichen . Das Ganze eine Athleten:

in die Arme ihres Friß zurückkehrt und Leiſtung, und gewiß iſt man mit mir der

bem lockenden Prinzen nicht in die Frei: Meinung, daß das Theater andere Auf

heit hinaus folgt - dieſe Anekdote wird gaben hat, als die Pflege einer Biceps

auf zehn Bilder gebracht, in denen es Kultur. Die erſtaunliche techniſche Lei

munter plätſchert. Da das Niveau die ſtung Kortners wurde ganz weſentlich

Höhe Rud. Herzogs oder Joſ. lauffs unterſtüzt durch die höchſt lebendige,

mit einiger Mühe erreicht, iſt der Erfolg ausgeſtaltende, in jedem Augenblick

geſichert; und ſchließlich iſt's immer intereſſante Regie Jeßners.

noch beſſer, als die Boulevard -Stücke, Ein nicht gerade bedeutendes, aber

die man uns ſonſt vorſeßt. Sehr gute durchaus angenehmes Kammerſpiel gibt

Theaterware, die nur nicht gerade aus Dymows „leßte Geliebte“. Alter und

den Bezirken des Geiſtes oder der Dich- Jugend kämpfen um eine Frau, und es

tung herſtammt. Künſtler wie Käte unterliegt natürlich der Alte, weil das

Dorſch, Friedr. Kangler, Lothar Müthel, Weib außerdem auch ein Luderchen iſt.

Frieda Richard, Theod. loos find an Viel ſchöne Menſchlichkeit, die in den

dem großen Erfolg beteiligt. Händen Klopfers immer beſonders ſtark

Die 5 Akte bei Lichtneker ſind tatſächlich herauskommt.

nur fünf ganz kurze Szenen . Die Mutter Vier Akte „ , Aus dem leben eines uns

tritt hier zwiſchen ihren Sohn und ſeine anſtändigen Mädchens“ müſſen einen

Braut; nicht nur, weil auch ſonſt eine Erfolg ergeben ! Das Mädchen iſt natür:

Mutter ihren Sohn ungern verliert, lich das anſtändigſte und ehrlichſte Ges

ſondern weil ſich bei ihr Ur-Triebe regen. ſchöpf, kommt durch allerlei kurioſe

Als ſie aber dem Mädchen Gift in den Umſtände in die erſten Geſellſchaftskreiſe,

Kaffee ſchüttet, ſchlägt ſie dem jungen und daß ſie dann ganz anders heiratet,

Mädel die Laſſe doch noch vom Munde als manche denken, das iſt das Neue

weg und wirft ſich vor den herannahen- an der alten Angelegenheit, die, mit

den Zug – was alſo einen vollen Ein : guten Schauſpielern, trog reichlicher Deh

akter ergeben hätte, aber für fünf Afte nung mit viel Beweglichkeit zum Siege

eines nicht mehr ganz jungen Naturalis : geführt wird, der erfahrenen Theater

mus enttäuſchend wenig iſt. haſen nicht ausbleiben kann.

Während ſich auf einer anderen Bühne Hans Knudſen.

eine ganze Anzahl Schauſpieler be: Haffeld, Adolf v.: Das zerbrochene

mühen, Arnolt Bronnens ,, Erzeffe ", „ Erzeſſe Herz. Tragödie in drei Aufzügen nach

noch einmal zum Mißerfolg zu führen , John Ford. Uraufführung im Kölner

kommt der Oſtpolzug“ mit einem ein- Schauſpielhaus am 17. Dezember 1925 .

zigen Darſteller aus. Nach dem dritten Ithokles, ein junger Feldherr, ums

Bilde merkt man, daß Bronnen verſucht, ſchimmert mit dem ganzen Glanze, den

den Indienweg Aleranders des Großen Hellenen ihren Feldherren zu ſchenken

in Parallele und Verquicung zu bringen pflegen, hat ſeine Schweſter Penthea

mit einer modernen Mount-Evereſt-Be- dem Baſſanes vermählt, einem eifer:

n
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ſüchtigen , übrigens nicht ganz einheitlich chriſtliche, rein menſchliche Licht über

gezeichneten Banauſen. Es war eine dieſem heidniſchen Stüd , iſt eine unge

Vermählung wider Willen ; denn Orgi- predigte, in dramatiſchem Geſchehen

lus, der Sohn des Krotolon, iſt der Ges vorgetragene Mahnung an unſere Zeit.

liebte ihrer Seele . Ithokles ſelbſt liebt Wer ins Leben hinausblickt, auf die

Kalantha, die Tochter des Königs von Unzahl der Geldehen, der Vernunftehen,

Sparta ; gegen allen Unterſchied des auf alle die Vorurteile, die die heutige

Standes vermag er ſie ſich zu erringen ; Form der Liebe belaſten , der läßt ſich

Penthea ſelbſt, die unglückliche, trägt vor überwältigen von der Lebenskraft, die

ihrem Freitod den Liebesfunken des Bru : dieſem Haßfeldſchen Werk innewohnt.

ders (durch eine wundervolleUnterredung) Um dieſer Lebenskraft willen wird es

an das Herz Kalanthas .Aber Orgilus kann ſeinen Weg machen , und um ihretwillen

ſeinen Schmerz nicht verwinden, lodt den wäre es Splitterrichterei und ergäbe es,

Ithofles in einen Folterſtuhl und tötet im fargen Raum einer Beſprechung, ein

den würdig Sterbenden ; dann über: falſches Verhältnis von ja und Nein,

bringt er der, in einer Kulthandlung wollte man gewiſſe dramaturgiſche Ein

tanzenden Kalantha die Nachricht von wendung und ſolche gegen die Sprache

der Ermordung ihres Bräutigams. Da hier ausführen . Der ſchrieb : „Da ſchrie

wählt ſie, Königstochter und ihrer und jubelte ich zu der Urmutter der Erde,

Staatspflicht eingebenf, ihren Vetter die ich mit meinen Lippen küfte : Bruder

Nearchus zum Herrſcher des landes, Gott! 2 Eros !", er fand hier eine neue

macht ihr Leſtament und ſtirbt, ohne daß Form, die Leuchtkraft ſeines Lebens zu

Krankheit oder Gift ihr zu Hilfe kämen , äußern, was angeſichts der vielen dra

ſtirbt, weil ihr das Herz zerſprang, dem matiſchen Nieten nur mit ungebrochener

Ithokles und der Penthea nach . Herzensfreude feſtzuſtellen iſt.

Aus den antiken und renaiſſancehaften Otto Brues.

Untergründen iſt in dieſem Wert, ohne Leut, Hermann Rudolf: Der Soten

daß es lehrhaft wirkte, eine Seelenkunde Sehnſucht. Spiel in 3 Bildern. Ur

herausentfaltet, um die einzig und allein, aufführ. in Pr. Holland Dſtpr. am 2. Jan.

und nicht wegen der Formſchichtung, die Das dramatiſche Erſtlingswerk eines

Tragödie ihren Lebenswert hat. Was noch jungen Autors, ein ſymboliſches

Haßfeld hier zum Bekenntnis trieb, iſt Spiel über das Thema der Totenwieder:

eine Schickſalsform unſerer Zeit, in ihrem kehr. Alljährlich , zur Zeit der Winter

fruchtbaren Widerſtreit pantheiſtiſcher ſonnenwende, iſt es einem Loten des

und chriſtlicher Kräfte, ſoweit er ſich in Meeres geſtattet, zum licht zurückzu

der Liebe äußert. Der Träger des Haß: Fehren und ſein Lebenswerk zu voll:

feldſchen Evangeliums iſt Pantheas enden . Alle wollen noch einmal leben ;

unglücklicher Liebhaber, der junge Orgi : der Cäſare, der Held, deſſen Siegermut

lus, und es geht ihm darum , daß man die Welt erobern wollte, der Florentiner,

wohl Mord am Leibe, nicht aber den der Jüngling, der von ſeiner Braut

Mord einer Menſchenſeele ſtrafe. Dieſe getrennt wurde, und das junge Weib, das

Lehre von der Seele des Menſchen , das ihrem Kinde die Puppe bringen wollte,
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der Weiſe, der die Menſchheit von „ ur: Er geht wieder in den Krieg, kommt

altem Srrwahn “ erlöſen will. Eine wieder heimwehkrank zurück, entgleiſt.

lyriſche Dichtung, deren ſchöne Sprache Der Freund hat ihn bei den Eltern ver:

angenehm berührt. Schauſpieler aus dem drängt und Anna gekauft. Er erſchießt

nahen Elbing unter Rudolf Warndes den Freund , geht zum dritten Mal in den

feitung gaben ihr Beſtes her, dem Spiel Krieg und nimmt Anna mit. Sie fällt

zu einer ſchönen Aufführung zu ver- im Soldatenkleid und auch er findet den

helfen . Oswald Aruſchiffi. ehrenvollen Schlachtentod.

Burri, Emil : Eine amerikaniſche Dr. Roenneke als Spielleiter fand für

Jugend. Schauſpiel in 4 Akten . Ur: dieſe dramatiſierte Ballade und ihre

aufführung an den Städt. Bühnen knappe, ganz gefühlsmäßige Sprache

( Schauburg) zu Hannover am 16. Jan. den einzig möglichen Bühnenſtil: die

Wenn das Stück wirklich amerikaniſche Wirklichkeit nur ſchattenhaft angedeutet,

Jugend darſtellte, dann wäre vielleicht die wenigen auftretenden Perſonen in

eine Art ganz unſentimentaler Borerſtil licht getaucht, um ſie ſchickſalhafte Dun

gerechtfertigt, wie ihn H. Ihering dafür kelheit. Im Publikum ſtanden die (im

vorſchlägt, und dann wäre das Stück - Gefühl) Alten gegen die Jungen, dieſe

ganz belanglos . Bedeutung erhält es nur , gewannen die Oberhand und Fargten

wenn man es als eine Spiegelung deut- nicht mit Beifall. Heinrich Goebel .

ſcher Jugend anſieht, und zwar jener Euripides : Die Bacchantinnen . In

Jugend, die in großer ſeeliſcher Not lebt, der Übertragung von Berthold Viertel .

weil ſie kein Ziel in dem Chaos der Uraufführung im Nationaltheater zu

Gegenwart ſieht, keine Entwiclungs- Mannheim am 16. Januar.

möglichkeiten . Auch das Kriegserlebnis In dieſem wahrſcheinlich leßten my

zittert nach . ſterienhaften Werk des greiſen Euripides

Emil Burri projiziert dieſes chaotiſche kehrt die attiſche Tragödie zu ihrem

Lebensgefühl nach Amerika . Sein Held Ausgangspunkt zurück, dem Dionyſos:

Iad D'Mara iſt Sohn angeſehener kult. Es iſt der Zeitausdruck einer Welt

Eltern in New York. Dieſes iſt Sinnbild ohne Götter. So ſagt nicht die Fabel des

des aufs äußerſte geſteigerten ſeelen : Mythos vom Mord der bacchiſch ent:

loſen Geſchäftsbetriebes. Die Eltern zückten Mutter am eigenen Sohn und

und der mit ihnen verbündete Freund dem fühllos über allem waltenden

wollen dem taſtenden , fich ſehnenden Lebensprinzip das Entſcheidende aus,

Jack das Neß der Pflichten überwerfen : ſondern das Weltgefühl und die Gottes

9 Stunden Bureauarbeit, Geldverdienen ! ſehnſucht des Dichters. Nicht alles iſt

Dann kann er auch Anna haben. Es verſtandesmäßiger Deutung offen, aber

ekelt ihn, er flieht in die Freiheit der die Schauer tragiſcher Zermalmung und

Savannen, in den wilden Krieg, zeichnet Erhebung erſchüttern das ahnende Ge

ſich aus, kehrt zurüc. Aber der Soldat müt. Viertels Übertragung iſt vortreff:

gilt nichts in der Heimat. Er iſt nur der lich, eine lebendige Erneuerung durch

mißratene Sohn. Anna iſt verkauft einen Dichter und Theatermenſchen zu :

worden , dann verkauft ſie ſich ſelbſt. gleich. Die Verſe von hoher ſprachlicher
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Schönheit haben dramatiſche Energie Die jüdiſche Weſensbotſchaft, daß es

und Geſpanntheit, zarte lyriſche Melodik, gerade des Ganzböſen bedürfe, um das

Kraft und ekſtatiſchen Brand. Die Chöre, ganz Gute hervorzubringen, mag in

ſtark gekürzt, ſind farbig und rhythmiſch ihrer unerbittlichen Eindeutigkeit für

bewegt. Die Aufführung unter Ober- manche etwas Verwirrendes haben .

ſpielleiter Wlach bewältigte die unge- Scheint es doch vom Leben her bes

wöhnliche Aufgabe nicht reſtlos. Sie trachtettrachtet – zunächſt einmal das Natür:

vernachläſſigte das Dramatiſche und liche zu ſein , die naturgegebene Rang

Schauſpieleriſche, das ſtiliſtiſch nichtordnung des Lebens anzunehmen, wie

recht geſchloſſen war, zu Gunſten der dies denn auch alle heidniſchen Reli

doch ſekundären Chöre, deren betont gionen taten .gionen taten . ,,Gut " iſt urſprünglich“

tänzeriſche Darſtellung optiſch wirkſamkein moraliſcher, ſondern ein biologiſcher

war , aber ablenkte und veräußerlichte. Begriff, gleichbedeutend mit dem Starken,

Ernſt Loch , einer der beachtenswerteſten Edlen, Schönen. Verglichen mit dieſer

der jungen Komponiſten, hatte eine Auffaſſung ſcheint Bernhards Deutung

moderne, in edler Linie geführte kammer: auf eine Perverſion der Lebensbewertun :

muſikartige Muſik voll eigenartiger gen hinauszulaufen, die man hinnehmen

Melodik und reizvoller Rhythmit dazu muß, aber nicht begreifen kann. Dennoch.

geſchrieben. Die Aufnahme war ſehr führt ein breitgebahnter Weg des Ver

freundlich . Friß Hammes. ſtändniſſes in dies ſcheinbar ſo rätſel:.

Bernhard , Emil : Die Jagd Gottes. hafte Zentrum fremder Art . Die jüdiſche

Uraufführung im Frankfurter Schau : Religion unterſcheidet ſich von allen

ſpielhaus am 18. Januar. Heidenreligionen durch den Appell an

In einem abgelegenen Judendorf hoch den Willen , die Lücken des Lebens zu er :

oben in den Karpathen erſcheint Naftali, gänzen und zu ſchließen , und durch die

der Bote des Meffias. Verwirrung ents erlöſungsbedürftige Hoffnung auf den

ſteht, die Geiſterſcheiden ſich. Die Meſſias. Ähnliche Gedanken bilden auch

Jugend jauchzt dem Fremdling zu ; die die Eckpfeiler des Chriſtentums, nur

Väter fluchen ihm . Den Frauen liſtet daß hier die überzeugung, daß gerade

er das Geſchmeide ab. Der alte Rabbi aus der tiefſten Erniedrigung, Gebrochen :

aber ſieht in dem Verräter den Erlöſer heit, Krankheit, Sündigkeit die Flamme

heranreifen und erkennt die Miſſion des der Gnade, Erhöhung und Erlöſung

Sendlings an. Bebend ſißt die Gemeinde ſchlage, nicht aus dem Weſen eines Volke

in der Synagoge. Draußen ſtehen die wuchs, ſondern als Lehre die Welt er :

Roſafen , im Begriff, die Kirche anzu: oberte.

zünden, wenn nicht die Juden einen der Des Dichters Begeiſterung ließ ihn die

ihren als Sühnopfer herausſchicken. Der duale Weſensdeutung ſcharf heraus

alte Rabbi bietet ſich zum Lodesgang an. ſtellen ; an eigenlebendiger Farbe find

Da aber flammt in Naftali der gött: ſeine Geſtalten über ein kultiviertes

liche Funke auf : er, der Schwindler, der Durchſchnittsmaß nicht hinausgekom

getaufte ,Meſchumed" erlöſt durch den men . Aber um die Dualität des Naftali

Dpfertod die Gemeinde . hat Bernhard nur eine dürftige Hand
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lung bauen können, die er hinwiederum undeutlichende Themenführung, hinter

reichlich dehnen mußte, um fünf Afte der ein gedanklicher Gehalt nicht mehr

auszufüllen. Es lauert unterm bunten zu fühlen iſt, ſo daß nur ein auf grellen

Schleier von Stimmungskünſten das Effekt gearbeitetes Theaterſtüc übrig

Gerippe einer lehrhaften Demonſtration. bleibt . Dem entſprach zum Schluß über

Als Spielleiterin hatte ſich leontine Dichter, Darſteller und Regiſſeur Hin

Sagan des Stückes mit Begeiſterung und rich, der namentlich in wirkungsvoller

Sachkunde angenommen und ſtarke Maſſenſtaffelung Bemerkenswertes leis

balladeske Wirkungen herausgearbeitet. ſtete, hinbrauſender Beifall, auf Ober:

Werner Deubel. Fläche baſierter Erfolg des im Fortiſſimo

Bernhard, Emil : Mirabeau. Trauer: abgeſpielten Stückes . Erich Sieburg.

ſpiel in 5 Aften . Uraufführung im Henry,Maryu. Paul Zech : Triumph

Stadttheater zu Bochum am 21. Jan. der Jugend. Ein Schauſpiel in drei

Man ſucht nach dem Generalnenner, Aften . Uraufführung im Alten Theater

auf den man die hier zuſammengebräng- zu Leipzig am 23. Januar. ( Buchaus:

ten Poſten der abenteuerlichen Eriſtenz gabe : Schauſpiel- Verlag, Leipzig .)

Mirabeaus vereinigen könnte, der Sinn- Die Gleichſtellung des deutſchen mit

formel, der wir im Trauerſpiel begegnen dem franzöſiſchen Autor im Titel wird

wollen , dem urſächlichen Zuſammen: von Zech damit begründet, daß es ſich

hang zwiſchen Leben und Tod. Mirabeau nicht um Überſegung handle, ſondern

ſtirbt, weil dünkelhafte Mittelmäßigkeit freie Bearbeitung, berart, daß etwa

ihn nicht Miniſter werden läßt und ihn zwei Drittel des Werkes von Zech ſtam :

baran hindert, ſich als Retter Frank men . Das Produkt dieſer ſeltſamen

reiche zu betätigen . Darum reißt er ſich Kreuzung iſt ein Theaterſtück, das im

inmitten der Nationalverſammlung mit modernen Paris ſpielt und den Konflikt

großer Gebärde den Verband von einem der Generationen neu geſtaltet. Ein Pro

friſch geſchnittenen Furunkel und ent- feſſor an der Sorbonne (mit Bergſon

täuſcht zuguterleßt noch durch einen Zügen ) ſieht ſeine Lebensphiloſophie

wenig appetitlichen Abgang und gemein: durch die Kritik ſeines Sohnes bedroht,

plägige Lyrismen, mit denen ſich der fühlt ſich unterlegen, fühlt ſich alt

Autor um das ſinngebende leßte Wort werden , re&t ſich dagegen auf, indem er

herumdrückt. Immerhin, der Konflikt auch als Menſch noch einmal ſeine Vita :

zwiſchen Geiſt und Durchſchnitt ergäbe lität durch die Liebe zu einer jungen ,

dramatiſche Motive . Wie verbraucht ſie ſeinem Sohn naheſtehenden Dame zu

ſind, wußte Bernhard ; darum zeigte er ſteigern ſuchtſteigern ſucht – und muß ſchließlich

neben Mirabeau, dem verkannten, Mira- doch ſeinem Sohn, ſeinem „ Meiſter“,

beau, das verlumpte Genie, das die vom den Plaß räumen . Der vielfach unſcharfe,

Hof zur Deckung ſeiner Schulden unter papierne Dialog gewann in der Auffüh

der Hand empfangen Gelder verpraßt, rung unter Dr. Alwin Kronachers Lei

und Frau de Nehra, die ſelbſtloſe Freun : tung größere Dichte und Deutlichkeit.

din, mit einer Unwürdigen betrügt. Alſo Der ſtarke Beifall bedeutete wohl weni

doppelte, die Abſicht des Dichters ver- ger Anerkennung gerade dieſes Stüđes
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als Ausdruck des Vergnügens an einer reitet, ſo ſcheint der Erfolg zu einem

gepflegten Salondiskuſſion, die durch guten Prozentteil ſicher zu ſein . Wenn

das Drama der jüngſten Generation er troßdem in unſerem Falle ausblieb

allzu radikal von den Bühnen verbannt und der „Reineke“ vom Münchener kriti

war. Friedrich Michael. ſchen Premierenpublikum offenſichtlich

Ribel, Jörg : Das Abenteuer. Eine abgelehnt wurde, ſo hat daran fürwahr

deutſche Komödie in einem Vorſpiel weder der ausgezeichnete Bühnenbildner

und drei Akten . Uraufführung imStadt: und Koſtümzeichner Leo Paſetti ſchuld ,

theater zu Coblenz am 27. januar. noch der Regiſſeur Kurt Stieler und ſeine

Nun, das deutſch" kann man aus dem Lierſtimmenimitatoren wie Guſtav Wal

Untertitel ſofort ſtreichen und die „Ro- dau, K. Delcroir, Hertha Hagen und

mödie" auch gleich dazu . Dann bleibt Käte Bierkowſki, ſondern ausſchließlich

von der harmloſen Geſchichte eines lie- das Werk jener Luſtſpielſchreiber. Über

besabenteuers und des gar ſeltſam dar- drei Stunden hin ſuchten fie Teilnahme

aus konſtruierten Attentatsprozeſſes ge- zu wecken für Reinekes amouröſe und

rade noch ein ſchlecht und recht gezimmer : politiſche Händel, konnten aber bei

ter Schwank bekannter Fabrikware, wenig Wiß und gequältem Humor

ohne jede Kunſt und ohne jeden wirt: wenig mehr bei den Hörern erreichen als

lichen Humor. Einzig der fade Limo- ein gelegentliches Intereſſe an der ſorg

nadenduft aus des Verfaſſers vielge: fältig einſtudierten , wenn auch ein wenig

ſungenem Rheinlied „Vom Rolands: ſchleppenden Aufführung . Es fehlt dies

bogen “ ſteigt auch hier empor, unſichtbar ſem , im ,, Abendland nach ſeinem Unter:

zwar, aber doch deutlich fühlbar, Weih- gang" ſich abſpielenden Werke, in dem

rauch für die Maſſe ! Aler. Baldus. vermenſchlichte Tiere vertierten Men :

Günther, Johannes von, und Paul ſchen gegenübergeſtellt werden, die ver:

Baudiſch : Reineke. Ein Luſtſpiel. bindende und zwingende Idee ſowie eine

Uraufführung im Münchner Reſidenz- ſpannende und erregende Handlung.

theater am 27. Jan. ( Buchausgabe: Was bleibt, iſt zu wenig, um die Auswahl

Engelhorn, Stuttgart.) des ſtaatlichen Dramaturgen ſachlich

Die Geſtalten des alten Tierepos, halb rechtfertigen zu können .

animaliſche, halb menſchliche Weſen, auf Friß Gerathewohi.

die Bühne zu bringen , um ſie zu Trägern Nehlert, Benno : Schwalben. Komö

einer teils geſellſchaftskritiſchen, teils die in fünf Aufzügen . Uraufführung am

politiſchen Satire zu machen , iſt ein Be: Stadttheater Halle am 28. Januar.

ginnen , das den Komödienſchreiber unſe: Um die ſentimentale Vagabundin , die

rer Lage wohl zu reizen vermag . Gelingt ein warmes Neſt für den Winter ſucht,

es ihm , am beſten einem Kollegen aſſo : und den biederen großmannſüchtigen

ziert, einen einfallsreichen Maler und Dorfgaſtwirt, dem ſie zu ihrem Zweck

Koſtümzeichner zu finden und vor allem den Glauben an ſein Wunderdoktortum

auf Schauſpieler zu ſtoßen , denen als vorgetäuſchter Renomierfall be:

Miauen, Brüllen, Bellen und Quieken gründet und nebenbei die Ehefreuden

keinerlei techniſche Schwierigkeiten bes liebreich und mit lebendigem Erfolg er
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gänzt, hat Nehlert eine zwiſchen Schau- ginn der Zuſammenkunft das Ziel,

ſpiel, Satire und Tragikomödie ftillos nämlich Struenſees Los, feſtgeſtanden

pendelnde Handlung gebaut, die billiges habe, ſagt ſie: „Das Ziel ſtand feſt, als

Dorfmeiertum mit limonadenhafter Ro: wir ins Schattenrund des gleichen

mantik und dünnblütiger Sentimenta- Liſches die Füße ſtellten .“ Dies Beiſpiel

lität verbrämt. Kaum daß hier und da ſtehe für Dußende. Angeſichts derartig

ein gut beobachteter Zug kräftig bäueris primitiver Verwechſelung des Aufges

ſcher Phyſiognomie aufleuchtet. Dennoch bauſchten mit dem Feierlichen , des Ges

verfehlte der zeitgemäße Stoff nicht ſeine ſchwollenen mit dem Dichteriſchen, faßt

Wirkung, ſo daß dieſe künſtleriſche Niete man ſich füglich an den Kopf,da denn doch

noch einen äußerlichen Theatererfolg Franck nicht gerade mehr ein Anfänger iſt.

brachte. Wolfgang liepe. Forſcht man andrerſeits nach der dra:

Franc , Hans : Ranzler und Rönig. matiſchen Antitheſe des Stückes, ſo

Tragödie in 3 Aften. Uraufführung im führt der Litel gänzlich irre. Denn ein

Heff.landestheater zu Darmſtadt4. Feb. Gegenſaß zwiſchen Kanzler und König

( Buchausgabe: 5. Haeſſel, Leipzig. ) wird weder irgendwo fruchtbar, noch iſt

Hans Francť entwickelt ſich zu einem er überhaupt vorhanden . Dieſer König

Schulbeiſpiel für die unfruchtbar ma: iſt ganz im Kliſchee ſtecken geblieben, eine

chende Wirkung zunehmender Vergeiſti- ſchwachſinnige Puppe, willenloſes In:

gung. Wenn nicht tief, ſo doch klar und ſtrument in Struenſees Hand und darum

ſcharf ſind ſeine literaturkritiſchen Auf- als Dramenfigur weſenloſes Requiſit.

fäße; ſein eignes ſchöpferiſches Geſtalten Der den Vorgängen untergeſchobene

wird immer gezwungener und triebloſer. Gegenſaß zwiſchen Hof und Volk iſt nur

Die ſchematiſche Zeichnung der Charak: mechaniſch und dokumentiert ſich nur

tere, die ganz von außen geſtaltete Be: darin, daß nach jeweils zwei Hoffzenen

wegtheit der Szenen, nicht zuleßt aber eine Volksſzene mit viel Getöſe den Akt:

eine kläglich ſtilloſe Sprache ſind ge: ſchluß ſichern ſoll. Bliebe noch der eine,

eignet, den Glauben an den „ Dichter " hiſtoriſche Gegenſaß zwiſchen dem Em:

Franck gründlich zu zerſtören . Man ſollte porkömmling und der Verſchwörungs

annehmen , daß beim Fehlen ſprach- partei unter Führung der Königin :

ſchöpferiſcher Eigenart wenigſtens der Mutter, und der blieb ungenügt und

Geſchmack verhindert hätte, nach dem ſkizzenhaft, da unter den ſchematiſch ge

Rezept etwa von Ebers' „ Ägyptiſcher zeichneten Figuren eine lebendige Er:

Königstochter “ ( !!) die ſachlich mit: regung überhauptnichtaufkommen kann.

teilende Proſa für ein paar ,gehobene" Werner Deubel.

Säße plößlich jambiſch oder in geſchwol: über die gleichzeitige Aufführung im

lenen Bildern aufzubauſchen. Wenn in Mecklenburgiſchen Landestheater gu

der Verſchwörungsſzene die Königin: Schwerin wird uns berichtet : *

Mutter äußern will, daß ſchon bei Bes Der bekannte Struenſeeſtoff hat ſeit je

* Wir glauben hier, wie bereits früher einmal („Kreidekreis“), eine zweite Kritik über die

Aufführung des gleichen Werkes geben zu dürfen , weil ſich zeigt, wie die Anſchauungen aus:

einandergehen können . D. Red.

{
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die Dramatiker zur Geſtaltung gereizt ohne Bedenken die Behauptung aufges

und mit Recht; denn in dem tragiſchen ſtellt werden, daß Hans Franck nichts Be:

Schidſal des deutſchen Arztes , der unter deutenderes geſchrieben hat als dieſe auf:

dem geiſtesſchwachen König Chriſtian ſteigende Reihenfolge von Bildern, in

VII . von Dänemark bis zum Kanzler denen ſich der Kampf zwiſchen dem nach

emporſtieg und ſchließlich, des Ehebruchs höchſter Macht ſtrebenden und dennoch

mit der Königin angeklagt, auf dem immer vor dem leßten entſcheidenden

Schaffot endigte, ſind wohl alle Voraus: Schritte haltmachenden Struenſee und

ſegungen für ein bühnenwirkſames Dra: ſeinen politiſchen Gegnern in ſeinen

ma gegeben. Unter der Hand Hans Kühnen Rhythmen abſpielt. Daß der als

Francs hat dieſer Stoff nun eine For: Werkzeug der Gegner neben Struenſee in

mung angenommen , die weit über das den Mittelpunkt gerückte verblödete Kö:

gewohnte Maß zeitgenöſſiſcher Dramatik nig Chriſtian faſt das gleiche Intereſſe

und Tragik hinauswächſt. Zwiſchen dem wie der in ſeiner Geiſtesgröße überragen :

Träger der Idee und ſeinen Gegenſpie: de Struenſee gewinnen kann , muß zwei

lern , darunter beſonders dem verblöde: fellos als ein beſonderes Zeugnis für des

ten jungen Könige, entfaltet ſich eine Dichters hohe Kunſt gewertet werden .

Welt, die ſchier den geſamten Kosmos Die Wirkung auf die Zuſchauer war groß,

menſchlichen Empfindens in ſich ſchließt. der Beifall ſtark. Die feinfühlige, ſicher

Jauchzen und Leiden, Verbummung und arbeitende Spielleitung Martin Baus

triumphierende Geiſtesklarheit, Idealis- manns verdient volle Anerkennung, ebens

mus und beißende, zerſeßende Jronie, ſo wie die künſtleriſche Geſamtleiſtung

das alles erfaßt den Zuſchauer in ges des Intendanten Friß Felſing.

waltig pađenden Bildern. Es kann wohl Erich Hagemeiſter.

Mitteilungen

In dem Roman : Preisausſchreis in der er ſie gegen die Taktloſigkeiten

ben des „ Hamburger Fremdenblattes “ und einſeitigen Darſtellungen gewiſſer

und der „ Münchner Neueſten Nach geſchäftstüchtiger löng-Biographen und

richten “ wurden die Romane „ Borwin gegen das Geſchreibe jener geſchmack

lüdekings Kampf mit Gott“ von Elſa vollen Damen, die ihre ehemaligen Bes

von Bonin und „ Der Weg aus der ziehungen zu löns noch jeßt in Geld zu

Nacht“ von Edmund Kiß preisgekrönt. verwandeln ſuchen , mit Recht energiſch

Dieſen beiden Verfaſſern fallen ſomit in Schuß nimmt. Wir proteſtieren mit

Preiſe von je 50000 Mark zu. Wei: ihm gegen den groben Unfug, der mit

tere elf Romane wurden käuflich er : föns getrieben wird. Könnte ſich löns noch

worben. wehren , ſo würde er das Liliencronſche

föns und die Frauen . Herr Eugen Hand weg von meinem Leben ! " jenen

Diederichs, Jena, ſendet uns eine Er- Aasgeiern gewiß auf die eindeutigſte

klärung, in der er darauf aufmerkſam Weiſe beibringen.

macht, daß die Witwe des Dichters, Liſa Für joſef Viktor von Scheffel

Löns, ſeine zweite Frau, noch lebt, und wurde aus Anlaß ſeines hundertſten Ge
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burtstages eine Gedenktafel an ſeinem deutſchen Sprache und Literatur an der

Wohnhauſe in Berlin angebracht. Amſterdamer Univerſität beantragt.

Deutſche Dichtung im Ausland. Gedenktage im März : Am 12. iſt

Thomas Mann hat auf Einladung der 10. Lodestag von Marie von Ebner

Profeſſor Lichtenbergers als Gaſt der Eſchenbach, am 18. der so. Lodestag

Carnegie-Stiftung in Paris einen Vor: von Ferdinand Freiligrath, am 25. der

trag gehalten, in dem er die geiſtigen 125. Lodestag von Novalis, am 29. der

Strömungen Deutſchlands charakteri: 100. Lodestag von Johann Heinrich Bob.

ſierte und den Weg des Dichters zu einer Geburtstage im März. - 70. Ge.

deutſch - franzöſiſchen Verſtändigung zu burtstag : am 13. der Goetheforſcher

zeigen verſuchte. Thomas Mann wurden Hermann Lürck in Weimar, geboren in

in Paris zahlreiche Ehrungen zuteil . Georgenburg in Rußland ; am 15 .

Der deutſche Geſandte in Kopenhagen , Samuel Keller in Freiburg i. Br., ge

von Mutius, hatte kürzlich zu einem lite: boren in Leningrad.boren in Leningrad. — 65. Geburtstag :

ariſchen Abend in der deutſchen Geſandt: am 1. Karl Söhle in Dresden, geboren

ſchaft außer Mitgliedern der deutſchen in Uelzen.in Uelzen. - 60. Geburtstag : am 1 .

Kolonie zahlreiche Vertreter des däni- der Maler und Dichter Oskar Kokoſchka

ſchen Geiſtes: und Künſtlerlebens ge- in Ober- Boſchwiß bei Dresden, geboren

laden . Dr. Friedrich Sieburg ſprach über in Pöſchkau ; am 7. Paul Ernſt in Königs

den in Dänemark nahezu unbekannten dorf in Oberbayern, geboren in Elbin

Hölderlin. --. Im Mühlhauſener Stadt: gerode i. H.; am 18. Wilhelm lange:

theater im Elſaß wird die Truppe des wieſche in Ebenhauſen , geboren in

Baſler Stadttheaters demnächſt Vor- Barmen. 55. Geburtstag : am 22.

ſtellungen in deutſcher Sprache geben . - Franz Adam Beyerlein in Leipzig, ges

Eine Ausſtellung deutſcher Buchkunſt boren in Meißen ; am 27. Heinrich Mann

wurde am 15. Januar mit über 7000 Bän : in München , geboren in Lübec. –

den von mehr als 200 Verlegern in 50. Geburtstag : am 16. Eduard von

Stockholm eröffnet, der allſeitig das Weittenhiller in Innsbruck, geboren in

größte Intereſſe entgegengebracht wurde. Wien ; am 21. Ludwig Finch in Gaien

Am Abend des Eröffnungstages hielt hofen a. Bodenſee, geboren in Reut

Prof. Dr. Anton Kippenberg, der bes lingen ; am 24. Heinrich Spiero in Ber:

kannte Goetheforſcher und verdienſtvolle lin , geboren in Königsberg i . Pr. -

Leiter des Inſel- Verlages, einen Vortrag 40. Geburtstag : am 10. der Arbeiter

über „Die Fauſtſage und ihr Eintritt in dichter Karl Bröger in Nürnberg, ge

die literatur“ . In Amſterdam boren ebenda.

wurde die Errichtung eines beſonderen Carl Chriſtian Bryſtarb am 9. Febr.

Lehrſtuhles für den Unterricht in der 33 jähitg in Davos.

Verantwortlich : Für Artikel. Beſpredjungen und Jahresernte": Wiu Desper in Meißen , für Zeitſchriften :

Dr. Wilhelm Frels, für Bühnen : Dr.Friedrid Miqael, für die Redaktion ,Neue Bücher und Mitteilungen: Ernſt

Metelmann, ſämtlich in Leipzig. Redattionsſchluß: 15. des Vormonats. In Deſterreich verantwortlich für

die Redaktion : Leopold Heidrido, Wien 1, Spiegelgaſſe 21. – Verlag von Ed . Avenarius, Leipzig, Poſtichects

konto Leipzig 67 292. — Die idóne Literatur errdheint monatlich . Preis für das Kalender :Vierteljahr 2 M.

(einſdl.der monatl.16 ſeitigen Beilage ,Die Jahresemnte"). Beſtellungen nimmt jede Budhandlung entgegen.
Falls nicht durch ortsanſäſſige Budhandlungenbezogen werden kann, liefert die Verlagsbuchhandlung Ed . Ives

narius, Leipzig, Roßſtr. 5. Porto proVierteljahr bet direkter Zuſtellung 30 Pf. Beſtellung durd Zahitarte emps

fohlen . - Anzeigenpreiſe:VorzugeſeitenIlo M., ſonſtigeSeiten yo M. %Seite so M., Seite 25M.Bellages
gebúbe bis 8 g proTſd . 13 M. – Naddruct famelicher Original- Beiträge verboten.
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Derausgegeben von Will Besper Begründet von Eduard Zarnde

Paul Alverdes

Horn

-

Von Herbert Saekel

ch muß mit dem Bericht über ein perſönliches Erlebnis beginnen, das, ſo

unſcheinbar klein es war, unmittelbarer und beſſer als alle Worte und

Reflerionen dem Leſer Art und Einſtellung des jungen Dichters, von dem hier

geſprochen werden ſoll, deutlich machen wird. Ich hatte die erſten Bücher des

Paul Alverdes geleſen , und es war in dieſen Büchern eine gewiſſe eigene Note,

die ich wohl herausfühlte, für die ich aber die richtige Formel nicht gleich zu

finden wußte. Da fuhr ich nun eines Tages in der Eiſenbahn mit einer Schar

junger Menſchen zuſammen, die da irgendwo in den Bergen des Salzkammer

gutes, weit weg von allen Menſchen, ſich ein Sommerlager errichten und dort

die Ferien verbringen wollten . Ihre Ruckſäcke waren ſchwer beladen mit

Fahrtenausrüſtung, aber zwiſchen Wäſche, Stiefeln, Kochgerät, Zeltbahnen

uſw. hatte jeder doch noch irgendeine Ede frei, in der Skizzenbuch, kiederheft

und Bücher Plaß fanden. Aber was für Bücher ! Bibel und Homer, Doſto

jewſki, Goethe, Whitman, die Edda, Nießſche, Blüher — lauter ſchwerſtes und

köſtlichſtes Gut ! Beſonders intereſſant aber war mir die Feſtſtellung, daß von

den jungen Dichtern dieſer Tage vor allem Alverdes ſich der beſonderen liebe

dieſer Jungmannſchaft erfreute: der eine hatte die „Nördlichen“ mit auf die

Fahrt genommen , ein anderer die ,, Feindlichen Brüder", und den „ Kilian "

hatten gar mehrere ſich als ihr Fahrtenbuch erſehen.

Hallo ! dieſer ſehr junge Dichter hat alſo — was mancher andere mit 50

und 60 Jahren und einem vielbändigen Werk noch nicht erreicht hat – ſchon

eine Gemeinde. Und (was noch bedeutſamer iſt dieſe Gemeinde findet ſich über

dies in den Reihen der Jugend, dieſer deutſchen Jugend von heute, die ſich

nicht, wie wir Jungen von geſtern und vorgeſtern, damit zufrieden gibt, gegen

Ordnung und Geiſt der Väter nur zu revoltieren, die über dieſe negative Em

pörergeſte hinausfindet, ſich ihrer eigenen jugendlichen Lebensform ſo poſitiv

bewußt iſt und ſo unbeirrbar ſie zu leben weiß. Ich weiß nicht, ob Paul Alver:

des irgendeinem Kreiſe der organiſierten Jugendbewegung offiziell verbunden

iſt, aber das wurde mir auf jener Bahnfahrt klar, und beim Leſen der Bücher

!
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von Alverdes hat es ſich mir ſeither immer wieder beſtätigt: das Beſondere an

ſeiner Dichtung, die Geſinnung, die aus ihr ſpricht, ihre ethiſche Tendenz wie

ihre formale Haltung – das iſt Geiſt vom Geiſte dieſer neudeutſchen Jugend.

Daher es mir vorher auch nicht hatte gelingen wollen, dieſe Dichtung mit

Hilfe der heute in der Literaturwiſſenſchaft als zeitgemäß geltenden Polaris

tätsformeln (als da ſind : deutſch -gotiſch , weſtlich -öſtlich , Gedankenmenſch

Tatmenſch, Augendichtung-Ohrendichtung uſw.) zu charakteriſieren und ihren

Plaß in der Phalanç des zeitgenöſſiſchen Schrifttums zu beſtimmen . Dieſer

junge Paul Alverdes ſteht außerhalb aller Richtungen und ;,ismen“, die wir

bislang in der Dichtung unſerer Zeit feſtgeſtellt haben (oder feſtgeſtellt zu

haben meinen), und er ſteht vor allem ganz abſeits all der offiziell „ jungen "

Dichtung, die ſich faſt ohne Ausnahme ſo gut und bequem in dieſes unſer

Literaturſchema einordnen läßt. Das iſt vorerſt eine (manchen vielleicht ſehr

kühn dünkende) Behauptung ; aber ich werde ihre Richtigkeit beweiſen können.

Gehen wir einmal von dieſer offiziell anerkannten „ jungen Dichtung “ der

Zeit aus — in der Feſtſtellung deſſen, was die des Paul Alverdes von ihr trennt,

werden wir die charakteriſtiſchen Züge ſeines Werkes ſchon erfaſſen können .

(Darüber hinaus ins Einzelne zu gehen oder gar an ,Wertung “ zu denken, wäre

übereifrig und wäre zugleich unbillig gegenüber einem Dichter, der gewiß

keineswegs ſchon in ſich , mit ſich ganz fertig iſt .) Da iſt zunächſt einmal jener

neue Sturm und Drang, für den es kennzeichnend iſt, daß er das Drama durch

,, Bilder " erſeßen, ſtatt des Gedichtes ,, Schreie " ſchreiben und ſtatt der Schön:

heit ,, Geballtheit “ ſuchen zu dürfen (und zu müſſen !) glaubt. So neumodiſch

er tut, Neues bringt er, ſieht man genauer zu, nicht: das Verkrampfen in die

ſeruellen Probleme der Pubertätsjahre, die Auflehnung gegen Herkommen ,

Geſek , Bürgerlichkeit, die Revolte gegen die Generation der Väter, das Bes

kenntnis zum Gefühl und gegen den Verſtand — wann gab es je dichteriſche

Jugend, die, ſofern ie wirklich jung war, anderes wollte und zu anderem ſich

bekannte ? Und war nicht auch die rückſichtsloſe Abſage an alles, was nachy

Formgcſeg und Stil ausſieht,im ,,Sturm und Drang", in der jungen Romantik,

im Jungen Deutſchland, in der jungen Moderne vor 30 Jahren ſchon da ?

Bleibt als beſonderes Charakteriſtikum dieſer Jugend von heute nur die Nei

gung zu Ekſtaſis und überſteigerung, die das Metaphyſiſche ins Myſtiſche, das

Charakteriſtiſche ins Typiſche, den Humor ins Groteske und Karikaturiſtiſche

hinüberſpielt, der vollkommene Verzicht auf die Seßung poſitiver neuer Ziele

anſtelle der abgelehnten alten und letztlich die mathematiſch -konſtruktive

,, Ballung " der Sprache, die mir aber nichts anderes ſcheint als ein heimlicher

Verſuch, ſich auf einem Umwege doch wieder an den verpönten -- ,,Stil "

1
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anzuſchleichen . Wer aber wollte behaupten, daß in dieſen Dingen ſich Geiſt

und Lebensform heutiger Jugend wahrhaft widerſpiegeln ?

Nein ! Die ſcheinen mir denn doch weitaus beffer und richtiger zum Ausdruck

zu kommen in dem Werk des Paul Alverdes, das wieder „ Stil“ hat, das Ge

dichte, Novellen und Dramen von organiſch lyriſcher, novelliſtiſcher und drama

tiſcher Form aufweiſt, das ſich nicht in revolutionärer Negation erſchöpft, ſon

dern ſich zu neuen poſitiven Zielen und Idealen bekennt, das auch nicht in

monomaniſcher Beſeſſenheit immer nur die Probleme des Serus umfreiſt, ſon :

dern ſienurals (gewiß nicht unbeachtlichen , aber jedenfalls auch nicht zentralen )

Zeilkompler des weit umfaſſenderen Problemes ,, Eros " nimmt und auch den

zum mindeſten gleich wichtigen Parallelkompleren : Führertum , völkiſcher und

religiöſer Eros uſw. gebührende Aufmerkſamkeit ſchenkt, und das ſich endlich,

ohne das zweifelhafte Hilfsmittel einer erklügelten ,,Ballung" ,auch im Sprach

lichen durch Klarheit und ſtraffe Haltung auszeichnet. In unſerer Malerei ift

in den legten Jahren eine ſtarke Reaktion gegen den im leßten Dezennium

modiſchen , Erpreſſionismus " zu beobachten , für die man die keineswegs er:

ſchöpfende, aber jedenfalls den Kern der Sache treffende Formel ,,Die neue

Sachlichkeit " geprägt hat - wollte man die Dichtung des Paul Alverdes mit“

einem kurzen Rennwort bezeichnen , ſo wäre dieſes auch bei ihr nicht übel am

Plaße.

Man wolle aber aus dem bisher Geſagten nun nicht etwa ſchließen , daß

Alverdes, ſei es im Geiſtigen , ſei es im Lechniſchen, im Geſtrigen oder Vor

geſtrigen verhaftet ſei ! Er weiß ſeiner Dichtung heutige Inhalte zu geben und

auch die heutige Geſtalt dazu. So hat ſie denn auch nichts gemein mit jener

anderen Gruppe „ junger“ Dichtung, die es als ihre beſondere Aufgabe an

ſieht, uns den Pſychologismus, Symbolismus, Satanismus und wie die

,, ismen “ im Zeichen Strindbergs, Maeterlincs und Wedekinds alle hießen,

noch einmal neu zu beleben. Daß die Epoche der Spenglerſchen Untergangs

philoſophie ein guter Nährboden für ſolche geiſtig-literariſchen Zendenzen iſt,

wird leicht einzuſehen ſein ; das Abſurde dabei iſt nur, daß ſich junge Menſchen

von heute zu ihren Bannerträgern machen - man ſehe doch einmal zu , wie

gering der Einfluß der Ideen Spenglers bei der wirklichen Jugend iſt ! Ganz

unverkennbar iſt bei dieſer , jungen" Dichtung, die noch einmal in fin de siècle

Stimmung und Decadence- Seligkeit ſchwelgt, mit Vorliebe das Abſeitige und

Krankhafte, namentlich im Eros, glorifiziert, die müden, geſpaltenen Seelen,

die in den Romanen vor 20 Jahren eine ſo große Rolle ſpielten , wieder auf den

Zhron erhebt und um all das herum dünn intellektualiſtiſche Geſänge in einer

affektiert gewählten, müden Sprache ſingt ganz unverkennbar iſt bei ihr
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auch der Einfluß Freuds und der modernen Pſychoanalyſe. Aber iſt Analyſe:

Zerlegen und Zerdenken der Welt und der Dinge in ihr, denn noch eine An

gelegenheit unſerer Generation oder gar ihrer Jugend ? Mir ſcheint, daß zum

mindeſten dieſer Jugend im Gegenteil eine ſtarke Neigung zur Syntheſe inne:

wohnt, zur Zuſammenſchau der Dinge unter univerſalem Aſpekt, zum Poſiti

vismus des fraftvoll geſunden Menſchen ( relativiſtiſch und ſkeptiſch werden

die einzelnen wie die Völker immer nur in Krankheit und Notlagen). Und

wieder finde ich dies Charakteriſtikum des Geiſtes heutiger Jugend auch in der

Dichtung des Paul Alverdes . Nicht als Normalfall oder gar als Ideal wird

in ihr das Kranke, Schwächliche und Abſeitige hingeſtellt, ſondern - ſoweit es

überhaupt Beachtung findet – als Mangel und Fehler, als nicht daſeins

berechtigt, eben als „, abſeitig". Ganz klar wird das in der Novelle ,, Kilian ",

die mitleidslos von dem Ende eines im Rauſch des mann -männlichen Eros

über ſeine Grenzen hinausſtrebenden Schwächlings berichtet, und es iſt mir

ganz unerfindlich, wie einige Kritiker aus ihr etwas anderes herausleſen konn

ten. Und dann iſt da jene andere Novelle ,, Die Flucht“ : ein Fähnrich im frideri

zianiſchen Heer deſertiert und ſucht in den Armen einer ſchönen Frau ein beſſeres

leben, bis ihn eine erſchütternde Begegnung mit ſeiner alten Truppe zur Bes

ſinnung aufruft; er ſtellt ſich ſelbſt dem Gericht und erleidet gelaſſen den ver :

dienten Tod. Das alles wird ohne jedes Übermaß an Stimmungsmalerei oder

pſychologiſchem Räſonnement knapp und klar berichtet. Geſchehen , das urs

gewaltig und zwangsläufig aus der Tiefe des Blutes ausbricht, wird nicht

wortreich analyſiert, ſondern als Tatſache mit vollendeter Sachlichkeit regi:

ſtriert und unter den großen Horizont des als ebenſo poſitive Tatſache emp

fundenen Sittengeſeßes geſtellt. Man ſpürt hier den Atem einer Jugend, die

wieder glauben kann und wieder ein großes univerſales Weltbild hat oder doch

bemüht iſt, es zu haben.

Sagte ich nun oben , Alverdes gebe ſeiner Dichtung „, heutige Inhalte“, ſo

war das — um endlich ſeine Stellung zu einer dritten Haupttendenz in der

offiziellen jungen Dichtung dieſer Zeit noch abzugrenzen – nicht etwa ſo ge

meint, daß ſie in Problemen des Tages ſtecken bleibe. Es iſt ja kürzlich an

dieſer Stelle ein harter Kampf ausgefochten worden um jenen Aktivismus, der

ſo viele unſerer jungen Dichter die Probleme ihrer Zeit nur in ihren vor allem

durch den großen Krieg beſtimmten aktuellen Ausprägungen ſehen und an

erkennen läßt, der ſie vielfach dazu treibt, ihre Dichtung ganz in den Dienſt

des Kampfes um politiſche, ſoziale, kulturelle Tagesfragen zu ſtellen oder gar

(wie Johannes R. Becher) ſie überhaupt nur als Hilfsmittel für dieſen Kampf

gelten zu laſſen, das aus eigenem Rechte gar nicht legitim wäre. Bei Alverdes

1
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wird man eine ſolche doktrinäre Verengung des künſtleriſchen Horizontes nicht

finden. Er iſt vielleicht der erſte literariſche Vertreter einer Jugend, für die der

Weltkrieg nicht mehr das Erlebnis ſchlechthin iſt, die vielmehr durch den (mit

Kriegsende ja keineswegs ſchon verflogenen ) Dunſt von Blut und Haß hin:

durch den Blick wieder auf größere und allgemeinere Probleme zu richten weiß.

Nicht als ob er nun an der Realität ſeiner Zeit verſtändnislos vorüberginge —

dieſe Annahme würde ſchon durch das eine Gedicht ,, Volksküche " widerlegt - ,

aber er weiß um ihre Bedingtheit und richtet deshalb den Blick ſuchend auf

das unbedingt Geltende, auf das Überzeitliche, Allgemeine, auf das meta

phyſiſche Geſeß der ewigen Menſchheit. Es könnte nun ſein Trauerſpiel „Die

feindlichen Brüder " mit dieſer Behauptung unvereinbar ſcheinen ; denn mit

ſeiner Darſtellung verderblichen Bruderkampfes in einem vom Feinde ges

knechteten Lande zielt es offenkundig auf die aktuelle lage des deutſchen Volkes

ab, und die Löſung, zu der es hingeführt wird, iſt ſchließlich doch wieder nichts

anderes als das kaum noch als Idee und faſt ſchon als Phraſe wirkende , Seid

einig, einig , einig !" Schillers. Aber zwiſchen den Verſen dieſes Bühnenſpiels

iſt für feine Ohren doch etwas zu vernehmen , was über ſolche Tagesproblema

tik und über die Binſenweisheit ſolcher Löſung hinausweiſt. Da geht es nicht

mehr um Menſchenrecht und Volkspflicht, nicht mehr um Knechtſchaft und

Freiheit im engen Begriff, ſondern um das große metaphyſiſche Problem hinter

alle dem. Dies Problem aber heißt, wie bei Erasmus und Luther : Vom freien

oder unfreien Willen , und die Löſung, die da zum mindeſten angedeutet wird,

lautet etwa ſo : Wahrhaft frei iſt nur, wer Freiheit ſo in ſich ſelbſt hat, daß er

nicht einmal ſeinen eigenen höchſten Begriffen und Idealen, ja nicht einmal

dem Ideal der Freiheit ſelbſt ſich ein für allemal unterwirft. Man mag darüber

ſtreiten , ob das ein allgemeines Ziel mit poſitivem oder negativem Vorzeichen

ſei – daß es ein den empiriſchen Tagesfragen entrüctes, im Metaphyſiſchen

liegendes, eben ein allgemeines ſei, wird man jedoch nicht gut beſtreiten können .

Ich glaube hiermit das Werk des Paul Alverdes in ſeinen großen Charakter

linien genügend gekennzeichnet und auch ſeine Bedeutung als literariſcher Vor

poſten des Geiſtes heutiger Jugend hinreichend dargetan zu haben. Es braucht

wohl kaum geſagt zu werden, daß dies Werk noch nicht in allen Teilen ſchon

bis ins Leßte durchgearbeitet und vollkommen iſt - es iſt ja ein Jugendwerk,

aber ein Jugendwerk, durch das ſich ein ganz neuartiges und neuwertiges

Männerwerk ſchon jeßt ankündigt. Hier — und nicht in jener anderen und viel

umfangreicheren jungen “ Dichtung! ſpricht ſich die Jugend aus, die

Schickſal und geiſtiges Bild des Deutſchland von morgen zu geſtalten haben

wird. Hoffen wir, daß dies Werk in literariſchem Betracht bei ſeiner weiteren
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Entwiďlung über die eine große Gefahr hinwegkommen wird, von der es ſchon

heute bedroht ſcheint und sie nur mit dem einen repräſentativen Namen :

George, bezeichnet ſei. Ich habe die Zuverſicht, daß es dieſe Gefahr überwindet.

Paul Alverdes

1. Biographiſches

Geboren am 6. Mai 1897 in Straßburg i. E., Gymnaſium in Düſſeldorf, von dort

zum Heere, ſchwerverwundet zurüd, Studium Jena und München ; Anfangs Ius, ſpäter

Germaniſtik und Kunſtgeſchichte. Lebt jest in München .

2. Literatur

Zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels

Werke

Alverbes, Paul, u. Alfred Happ : Die ewige Novellen . Ebb. 1923. (88 S. 89)

Weihnacht. Spiel. Regensburg : Fr. £. Hab- Die feindlichen Brüder. Trauerſpiel in

bel 1922. (11 S. 8°) s Ukten . Ebd. 1923. ( 119 S. gr. 80)

Die Nördlichen .Gedichte. Berlin : Der weiße Die Flucht. -- Erlöſung. Regensburg: Habs

Ritter Verlag 1922. (64 S. 89) bel & Naumann 1924. (63 S. 8 °)
= Neue

Kilian. Novelle. Ebd. 1922. (71 S. 8°) deutſche Erzähler. BD 2.

über Paul Alverdes

Hachtmann : Paul Alverdes. In : Der Arnold Littmann : Paul Alverdes. In :

Vorhof 1923, 1 . Steglißer Anzeiger 1925, 36.

Walter Kordt : Paul Alverbes . In :
Hanns Möller : Paul Alverdes . In :

Rhein und Ruhr 1924, 20.
Hamb. Correſpondent 1923, Nr. 256.

Walther Lampe : Paul Alverdes . In :

Dſtſee Zeitung 1924 , 2.

Gibt es eine Literaturwiſſenſchaft?

Von Wolfgang von Einſiedel

III . ( Schluß .)

In den voraufgegangenen Teilen unſerer Unterſuchung (Januar- und März

heft dieſer Zeitſchrift) wurde die methodologiſche Entſcheidungsfrage zur

Erörterung geſtellt, ob die Literaturwiſſenſchaft, die ſich dank unberechtigter

Anwendung des Kauſalprinzips auf geiſtige Phänomene als Sonderdiſziplin

konſtituiert hatte, auch nach Zertrümmerung der poſitiviſtiſchen Fundamente

noch als ſolche Geltung beanſpruchen könne. Die Auseinanderſeßung mit

einigen repräſentativen Vertretern heutiger Literaturforſchung, vornehmlich

mit Gundolf, Strich, Korff und Unger, ſchien zu erweiſen , daß es ſich in keinem

Falle mehr um literaturwiſſenſchaft im ſpezifiſchen Sinne handelte, daß aber

ein Mangel an ſyſtematiſcher Selbſtbeſinnung bisher die Aufteilung dieſes

Forſchungsgebietes an die zuſtändigen Hauptdiſziplinen und die Neubildung
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von Nebendiſziplinen verzögert und überflüſſigen Methodenſtreit herauf

beſchworen habe. Als Gründe für eine ſo radikale Umgruppierung wurden zu

nächſt feſtgeſtellt: daß literariſche Forſchung es zu tun habe mit durchaus hetes

rogenen Gegenſtänden, die nur dadurch auf einen Generalnenner zu bringen

ſeien, daß ſie als Ausdruckserſcheinungen gefaßt würden ; daß nicht-lyriſche

Dichtung, im Gegenſaß zu anderen Kunſtprodukten, uniſolierbar ins Geſamt

geiſtesleben eingebettet ſei, deſſen Schichtung ſich in ihrem ſtrukturellen Auf

bau widerſpiegele ; daß Dichtung als organiſches Strukturgebilde zwar be:

grifflich in ihre Elemente zu zerlegen ſei, daß aber dieſe Elemente jeweils in

einmaliger Sinnbezogenheit zueinander ſtänden und nur unter legten Endes

außerliterariſchen Geſichtspunkten zu ſynthetiſchen Reihen verknüpft werden

könnten. Innerhalb der Wertſtruktur der Dichtung wurden ausdrücklich ge

ſondert der veränderliche Bedeutungswert und die unwandelbaren Fundie

rungswerte, der äſthetiſch -formale und der ſpezifiſch dichteriſche, den wir als

dichteriſches Potential bezeichneten. Dieſer leßtere Wert bedarf noch weiterer

begrifflicher Differenzierung.

Am Faktor des dichteriſchen Potentials ſind zu unterſcheiden zwei polare

Kräftekomponenten , eine unendliche, die, in Ermangelung einer umfaſſenden

Bezeichnung, Viſionskomponente , und eine endliche, begrenzende , die

Ausdrucs- oder Geſtaltungskomponente genannt ſei. Hier ſtoßen wir

auf die Strichſchen Grundbegriffe der Vollendung und Unendlichkeit, die zu:

nächſt nicht als Stiltendenzen, ſondern einfach als Konſtituenten der Dichtung

wirkſam ſind. Wo eine von beiden fehlt, kommt niemals ein dichteriſches

Kunſtwerk zuſtande. (Natürlich darf nicht verwechſelt werden die endliche

Komponente des dichteriſchen Potentials mit dem formalen Fundierungs

wert -- was eine Gleichſeßung der Begriffe ,, Formung “ und „ Geſtaltung "

zur Folge haben würde, die dichtungstheoretiſch verhängnisvol wäre. Eine

ſolche Gleichſeßung veranlaßt etwa Strich, für die Dichtung Kategorien der

bildenden Kunſt zu übernehmen, bei der dieſe Begriffe in der Tat annähernd

zuſammenfallen – was natürlich zu ganz anfechtbaren Analogien führt.

Doch davon ſpäter.) Auf jeden Fall ſei nochmals feſtgeſtellt, daß beide Kräfte

komponenten des dichteriſchen Potentials einander bedingen, daß ſie aber ver

ſchieden akzentuiert ſein können. Über den ſpeziellen Stilcharakter des Werkes

iſt freilich ſehr wenig ausgeſagt, wenn man es, je nach dieſer Akzentuierung,

einem beſonderen Typus zuweiſt. Zum mindeſten iſt die Lehre von der Zwei

poligkeit der Kunſt ſchon nach Nießſches „ Geburt der Tragödie“ nachgerade

zum Gemeinplaß geworden und ihre ſtets mit Emphaſe wiederholte Verkün :

digung alles andere als eine Bereicherung unſerer Kunſterkenntnis.
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In einer Zeit der Verwirrung aller Grundbegriffe ſcheint noch ein Zuſaß er :

forderlich : da bei lyriſchen Gebilden die beiden Komponenten des dichteriſchen

Fundierungswertes, die unendliche und die begrenzende, miteinander zu ver

ſchmelzen ſcheinen , jedenfalls begrifflich nur ſchwer voneinander zu ſondern

ſind, konnte man auf die Vermutung kommen , als ſei dichteriſche mit ſprach

licher Schöpfungskraft identiſch , als ſei das Dichteriſche überhaupt nur ein

ſprachliches Potential ! Es genügt hier wohl der Hinweis, daß ſchöpferiſche

Sprachkraft lediglich auf ein enges Verwachſenſein beider Komponenten oder

eine ſubtile Prägung der Ausbrucskomponente deutet, daß aber in jedem

Falle Sprache ohne auszudrückende Subſtanz dichteriſch ebenſo ſinnlos iſt wie

Subſtanz ohne ſprachliches Ausdrucksvermögen.

Wie wir im zweiten Teile unſerer Unterſuchung bereits andeuteten , iſt es der

dichteriſche Fundierungsfaktor, der in erſter Linie Niveauhöhe und „ Wirklich

keits" . Charakter des literariſchen Werkes beſtimmt und damit zu weſents

lichem Teil ſeine Individualität bedingt. Ihn ausſchalten heißt alſo zugleich,

bis zu einem gewiſſen Grade von der Individualität des Werkes abſtrahieren .

Dies eben war der Grund für unſere Meinung, der formale Vergleich von

Klaſſik und Romantik beſtände nicht zu Recht: da beide als hiſtoriſche Phäno :

mene ein ungleichartiges dichteriſches Potential aufweiſen. Gegen dieſes Po

tential und damit alſo gegen die Individualität des Werkes verſündigen ſich

alle, die Dichtungen ausſchließlich nach ſtofflichen , formalen , ideellen Geſichts

punkten miteinander vergleichen, ſie ſynthetiſch zu Reihen fügen oder lediglich

unter geiſtesgeſchichtlichen Aſpekten betrachten.

Nun könnte man natürlich einwenden : da dieſes dichteriſche Potential, wie

wir ſelbſt zugegeben , begrifflich leßten Endes nicht erweisbar ſei, und auch

im Erleben nur unzuverläſſig wechſelvoll und ungleichmäßig ſich erſchließe, ſo

brauche die ſtrenge Wiſſenſchaft nicht weiter Notiz davon zu nehmen, könne es

ja in beſonders einwandfreien Fällen durch Belichtung und Nuancierung zur

Andeutung bringen . Man könnte alſo mit v. Lempicki der Meinung ſein , das

hiſtoriſch Bedeutende bilte für den Literarhiſtoriker das Prinzip der Wertung

– und ſich an dieſer Meinung genügen laſſen.

Es liegt uns fern, die alten Wertungsſtreitigkeiten wieder aufzuwärmen .

Hier ſei nur ſoviel geſagt: mag für den Hiſtoriker ſtets eine Spannung zwiſchen

dem dichteriſchen Fundierungswert eines literariſchen Werkes und ſeinem ge

ſchichtlichen Wirkungswert beſtehen (vgl. Jonas Cohns 1909 geſchriebenen ,

heute faſt klaſſiſch gewordenen Aufſat über das „ Problem der Kunſtgeſchich

te“) – wer als Literaturforſcher nicht den Mut zu ſubjektiver Wertung und-

Wertabſtufung aufbringt (d . h . in dieſem Zuſammenhange: zur Berückſich
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tigung des dichteriſchen Potentials), der beweiſt, daß er von Dichtung beſten

falls nur einen ſanften Hauch verſpürt. Dichtung iſt mehr als nur hiſto :

riſches Objekt oder äſthetiſches Gebilde : iſt, als gleichſam aktivſte

der Künſte, wirkende Lebensmacht, die ohne Unterlaß unſer Ver:

hältnis zur Realität modifiziert und beeinflußt.

Der erſte, der auf dieſer Erkenntnis ſein theoretiſches Werk aufbaute, war

Gundolf - eine Tat, die wir ihm , aller Einwände und Vorbehalte ungeachtet,

ſtets danken werden . Aber auch in den Kreiſen älterer literarhiſtoriker ſcheint

ſie ſich allmählich Bahn zu brechen . Als Symptom dafür gelte der in ſeiner

Art geradezu epochale Umſtand, daß uns in den leßten Jahren gleich mehrere

Ordinarii mit einer Literaturgeſchichte der Gegenwart beſchenkten , ohne daß man

dies ſonderlich anſtößig fand. Freilich weiſt ein ſolches Symptom nur eben auf

die erſten Regungen noch unausgewachſenen Wertungsmutes ; denn abgeſehen

davon, daß der Lebenswert eines literariſchen Werkes, d . h . ſein für die Gegen

wart geltender Bedeutungswert, bei Werken der Gegenwart ſelbſt relativ am

bequemſten zu firieren iſt, entziehen ſich Literarhiſtoriker gerade durch kritiſche

Betrachtung ihrer Zeit jenem eigentümlichen Dilemma der angedeuteten

Spannung zwiſchen Eigen- und Wirkungswert des literariſchen Werkes. Da

für geraten ſie in ein anderes Dilemma : für die Beurteilung nämlich von

Gegenwartsphänomenen ſind weniger noch ſo umfangreiche Sachkenntniſſe

entſcheidend als vielmehr ein ſicherer Wertungsinſtinkt. Nun pflegt aber nicht

ſelten dieſer Inſtinkt gerade bei geborenen Hiſtorikern etwas – mit Verlaub

unterentwickelt zu ſein. Ein typiſches Beiſpiel : vor etwa drei Jahren las an einer

großen ſüddeutſchen Univerſität ein vielgenannter Literarhiſtoriker, der von den

orthodoren Vertretern ſeines Faches noch obendrein der ,, äſthetiſchen " Richtung

zugerechnet wird, ein Kolleg über moderne literatur. In dieſem Kolleg geſchah

es, daß als Führer der heutigen Jugend in einem Atemzuge deklariert wurden :

Hölderlin , Nießſche - und Friß v . Unruh! Eine ſolche, faſt ans Blasphemiſche

grenzende Entgleiſung iſt nicht mit dem Worte „ Geſchmacksverirrung “ zu

entſchuldigen.

Nsumals : ſo ſehr man es an ſich begrüßen mag, wenn ſich eingefleiſchte

jõiſtoriker der Gegenwart zuwenden, ſo bleiben dennoch zu Recht beſtehen die

Säße Julius Peterſens („ Aufbau der Literaturgeſchichte“, 1914) : „ litera :

turgeſchichte und literariſche Kritik ſind etwas Verſchiedenes, aber alles, was

ſich Literaturgeſchichte der Gegenwart nennt, iſt nichts anderes als Kritik " . -

Kritik iſt notwendig. Nur ſcheint es eben fraglich, ob gerade Hiſtoriker die be

rufenen Kritiker ſind ; ob nicht vielmehr der Hiſtoriker ſchon eine gewiſſe Ord

nung der Erſcheinungsfülle vorausſeßen muß; und ob jener Zwang des Kri:
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.

tikers, ſich auf dem Laufenden“ zu halten , nicht eben die eigentliche Arbeits

domäne des Hiſtorikers gefährdet. Und noch ein anderes : der Kritiker hat das

Recht ſich zu irren, der Hiſtoriker nicht; denn der Kritiker ſchreibt für die Stun:

de, der Hiſtoriker für die Zeit. Wer aber vermag zu ſagen , ob in die Zeit hinein

wirkt, was wichtig gilt für die Stunde ? Die vielgeläſterten Nur- Hiſtoriker

von vorgeſtern hatten ſchon einen Grund, auf jede Beſchäftigung mit der Ges

genwart grundſätzlich Verzicht zu leiſten. Und faſt ſcheint es, als hätten ſie das

mit vor ihren liberalen Nachfahren eines im Inſtinkt voraus gehabt : das

Wiffen um ihre Grenzen.

Mit alledem iſt natürlich nichts geſagt gegen die Notwendigkeit, ſich auch

von ſeiten der ſogenannten ſtrengen Wiſſenſchaft mit der Gegenwart auseinan:

derzuſeßen . Im Gegenteil . Gerade heute, da die geiſtigen Moden wechſeln wie

Kleidermoden und auch kritiſche Köpfe allzuhäufig Suggeſtionen erliegen, iſt

es wichtiger denn je, der ſtudierenden Jugend nicht allein Kenntniſſe zu über

mitteln , ſondern auch die Inſtinkte für ,, echt“ und „unecht“ zu ſtärken und ihr

Normbilder zu errichten . (Gundolf verſuchte es wenigſtens.) Nur muß un:

bedingt Folgendes im Auge behalten werden : ſo notwendig es iſt, außer dem

Unterſcheidungsvermögen für Kunſt und Unkunſt auch die Abſtufungsfähig

keiten in bezug auf „ Dichtung" und „ Literatur" auszubilden, ſo töricht iſt es

doch auch, die Dichtung hochmütig gegen die Literatur auszuſpielen . Als

könne man ſtets nur in Feſtgewändern einherſtolzieren ! Dichtung und Literatur

haben gleichermaßen Eriſtenzberechtigung - wobei wir natürlich ,, literatur "

in jenem früher umriſſenen Mahrholzſchen Sinne verſtehen , nicht in dem der

Als-0b- und Afterkunſt, die ſich heute ſo erſchreckend breitflegelt. (Zur Literatur

in unſerem Sinne gehören alſo mit einem Teil ihres Weſens Erſcheinungen

wie Hebbel, Ibſen, Fontane, gehört auch ein großer Teil des franzöſiſchen

Schrifttums. Literatur muß alſo ſtets auch ein dichteriſches Potential auf

weiſen .) Der Wert der Literatur, ſofern ſie Kunſt iſt, liegt gerade in ihrem

Weſen als Deutungsorgan. Mag ſie uns immerhin nur die vergängliche Zeit

deuten — ſie wird dadurch bisweilen unter Umſtänden lebenswichtiger als

ſpezifiſche Dichtung, kann jedenfalls einer Entfremdung zwiſchen Kunſt und

Leben vorbeugen helfen . Allerdings iſt ſie, das vergißt man meiſtens, in erſter

Linie nicht an einer formalen , ſondern an einer Erkenntnisnorm zu meſſen .

Erfreulicherweiſe ſind Anfäße zur Klärung der Wertbegriffe, vor allem im

Hinblick auf die Gegenwartsliteratur, ſchon vorhanden . So erſcheint ungemein

beachtlich der jüngſt veröffentlichte „ Verſuch einer analytiſchen Dichtungs

wertung " des inſtinktſicheren Mar Lau , der glüdlich mit dem von dem Pſy

chologen Wittmann übernommenen (und übertragenen ) Begriff des ,, Seh

!
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raums“ operiert und zu einer ſchärferen gedanklichen Zuſchleifung der Wert:

maßſtäbe gelangt.

Ein anderes Verhältnis von Literatur und Dichtung als im Schrifttum der

Gegenwart bietet ſich für den ſubjektiv Wertenden bei der Betrachtung hiſto:

riſcher Werke. Hier erſcheint der Lebenswert vornehmlich an den Begriff der

„ Dichtung “ geheftet, wenn auch Lebenswert und dichteriſches Potential

keineswegs immer zuſammenfallen. Dennoch iſt für die Auswertung dichte:

riſcher Lebenskräfte ſchon viel getan, wenn zur Baſis auch geſchichtlicher For

ſchung die großen Erfüllungen und Verwirklichungen dichteriſcher Norm ge

macht werden . Nur muß man ſich dann hüten , vom Schöpfertum der großen

Dichter abzugleiten auf ihr (in Werken und Geſtalt ſich ausprägendes) Men

ſchentum – was nämlich Gundolf tut, wie wir im erſten Teil dieſes Auf

ſaßes darzutun verſuchten . Das heißt den Schwerpunkt vom Wert auf die Per:

ſon ſeines Schöpfers (wenn auch nicht immer die reale) verſchieben. Davor

muß umſo nachdrücklicher gewarnt werden , als ſeit je, auch in der zünftigen

Forſchung, eine Neigung beſtand, dem Intereſſe für den Dichter allzu weiten

Spielraum zu vergönnen, zuweilen gar auf Koſten der Dichtung ſelbſt. In der

ſich heute neu konſtituierenden Geſtalt- Wiſſenſchaft, zu deren Vertretern auch

Gundolf zählt, wirkt ſich dieſe Neigung, gleichſam auf höherer Ebene, in ſubli

mierter, vielfach ſogar verſchleierter Weiſe aus.

In dieſer Geſtaltwiſſenſchaft ſind zwei Richtungen zu unterſcheiden , die

beide nicht viel voneinander wiſſen wollen , für die aber ungefähr die gleichen

Aprioris gelten : eine mythologiſche und eine charakterologiſche. Dieſe hat es

mit der empiriſchen, jene mit der metaphyſiſchen ,, Geſtalt“ zu tun ; beide aber

verfahren nach Gundolfs Wort, daß für den Betrachter der Geſtalt leben

und Werk nur die verſchiedenen Attribute einer und derſelben Subſtanz ſeien ,

einer geiſtig-leiblichen Einheit, die zugleich als Bewegung und als Form er :

ſcheine.

Dieſer Saß erweiſt ſich verhängnisvoll gerade bei der Betrachtung ſchöpfe

riſcher Perſönlichkeiten. Denn dadurch , daß Lebens- und Wirkensſeite der Ge:

ſtalt in geſekhafte Funktionalbeziehung gebracht werden, wird die Eigen

bedeutung des Werkes ſchmählich herabgemindert, wo nicht gar negiert. Es iſt

natürlich pſychologiſch ſehr intereſſant zu erfahren , daß das denkeriſche Werk

eines Philoſophen nur ein Mittel der Selbſtbekämpfung iſt — für die Wahr:

heitsgeltung des Werkes ſelbſt iſt es gleichgültig. Ebenſo : was beſagt es für

den Kunſtgehalt einer Dichtung, wenn man weiß, daß ihre Kraftgeſtalten nur

Wunſchbilder ihres neuraſtheniſchen Verfaſſers ſind — wenn dieſe Dichtungſelbſt

in ihrer Art echt iſt ? Oder daß die erotiſchen Beſonderheiten eines Werkes nur auf
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„ Verdrängungen“ ihres Autors zurüczuführen ſind ? Uusgerechnet ein Dichter,

Stefan Zweig in ſeinem vielgeleſenen und teilweiſe ergreifenden ,,Kampfmit dem

Dämon“, bringt es fertig, in bezug auf Kleiſt folgendes zu bemerken : ,, Kunſt

iſt für ihn Erorzismus, Austreibung der böſen Geiſter aus dem gefolterten

Leib ins Imaginäre. Sein Eros lebt ſich nicht aus, ſondern träumt ſich nur

aus." – Eine ſolche Bemerkung wirft grelles Licht auf die Gefahr, die der.

Kunſtbetrachtung von der ertrem einſeitigen Geſtaltwiſſenſchaft, ſpeziell der

charakterologiſchen her droht: Kunſt wird in leßter Konſequenz zu einer Pri

vatangelegenheit (in dieſem Falle zu einem höchſt perſönlichen Mittel der

Triebentladung ). Und man fragt ſich : wo in aller Welt nimmt ſie denn dann

das Recht auf Geltung her ? Wir ſpüren hier deutlich die ſegensreichen Aus

wirkungen der Pſychoanalyſe, dem Todfeind jeder wirklichen Geiſteswiſſen

ſchaft. Nicht zufällig iſt Zweigs Buch gerade Freud gewidmet, und nicht zu

fällig heißt es in dem Abſchnitt über Kleiſt: ,,Ad das was man grobſchlächtig

die Psychopathia sexualis nennt, wird in ſeinem Werke bildhaft in faſt klini

ſchen ( ! ) Bildern.“ Und dann folgt tatſächlich die Anwendung mediziniſcher

Fachausdrüđe auf Kleiſts Werke. Man hielt derartiges bisher nur für möglich

bei einem Pſychiater ! Wie primitiv eine ſolche Einſtellung iſt, beweiſt der Um

ſtand, daß ſie nicht nur zuläßt, ſondern geradezu herausfordert die abſtruſe Frage:

wäre Kleiſt nicht pathalogiſch geweſen , hätte ſich ſein ,, Liebesleben ganz einlinig,

gradlinig auf der normalſpurigen Bahn geſunder Männlichkeit bewegt “

ob wir dann wohl auch des Glüds ſeiner Werke teilhaftig geworden wären ? —

Seßen wir einmal den Fall, wir wären ſo vermeſſen , ſtatt eines Dichters

einen Geſtaltwiſſenſchaftler zum Gegenſtand der Geſtaltwiſſenſchaft zu

machen ; und wir hätten konſtatiert, daß ſeine Bücher zwar als Leiſtung be

trächtlich, aber doch immerhin Ausdruck eines verſeßten Kunſtwollens ſeien ,

Kompenſation elementar-bildneriſchen Unvermögens durch ſpekulative, kon

ſtruktive und Einfühlungsfähigkeiten ; daß ſie darum gewiſſermaßen Not

produkte ſeien , Zwitter, d. h., mediziniſch geſprochen , dem Reich der intellek :

tuellen Zwiſchenſtufen angehörten ...- ich glaube,man verſchlöſſe ſich nicht

allzulange der Erkenntnis, daß etwas nicht ganz ſtimmen könne bei dieſer Art

der Betrachtung.

In ſumma : die Geſtaltwiſſenſchaft innerhalb der Literaturforſchung ſtellt

den Verſuch einer Sinngebung und Deutung biographiſchen Rohmaterials

dar, das man urſprünglich mit blindem Eifer zur ,,Erklärung “ des Werkes

zuſammengerafft, aber mit Kauſalkategorien nicht mehr hatte bewältigen

können. Sie dient nicht mehr dem Werk, ſondern bedient ſich vielmehr des

Werkes zur Erhellung der Dichterperſönlichkeit. Der Dichter gilt nicht in ſeiner
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ſchöpferiſchen Beſonderheit, ſondern vornehmlich in ſeiner ſymboliſchen Miſ

fion — ſteht alſo in der mythologiſchen Ruhmeshalle gleichberechtigt zwiſchen

Staatsmann, Feldherr, Prieſter und Prophet.

Daraus folgt : die Geſtaltwiſſenſchaft mag als Charakterologie pſycho

logiſch , als Mythologie ethiſch -religiðs von Bedeutung ſein für die Er:

kenntnis von Dichtungen ſcheint ſie wenig ergiebig . Auch wir ſind der Meinung,

daß die Lebens- und Schaffensſeite der Perſönlichkeit Ausdruck der gleichen

ſubſtantiellen Einheit ſind — daß dieſe Einheit aber als ſolche unfaßbar bleibt.

( Die Idee eines Menſchen bleibt ſtets eine Konſtruktion, mitunter eine geiſt:

volle, mitunter ſogar eine einleuchtende — wie etwa in Simmels ,,Goethe " —-

auf jeden Fall aber eine unſtabile und wandelbare.) Vor allem aber ſcheint uns

etwas anderes weſentlich : die Frage nämlich, wo jeweils der eigentliche Schwer

punkt der Perſönlichkeit liegt, auf der Lebens- oder auf der Schaffensſeite oder

zwiſchen beiden. Liegt, wie etwas bei Kleiſt und faſt allen elementarſchöpferi:

ſchen Geiſtern , das Schwergewicht ganz auf ſeiten des Werks, ſo bekommen

auch alle Vorgänge und Erſcheinungen auf der Lebensſeite ein anderes Vor

zeichen . Erotiſche Verhaltenheit beiſpielsweiſe erſcheint dann nicht mehr als

Hemmung, d. h. als pſychophyſiſcher Defekt, ſondern vielmehr als notwendig

natürliche Folgeerſcheinung eines aufs höchſte geſteigerten Gefühlslebens, das

an Reiner Realität Genüge finden kann und darf. Hier ſei nur eben angedeutet,

worüber an anderer Stelle ausführlicher gehandelt werde : daß jede ſchöpfe

riſche Individualität unter einem beſonderen Ausdrucksgeſeß ſteht, das das

Verhältnis der Lebens- und Schöpferkräfte zueinander beſtimmt und das nur

bis zu einem gewiſſen Grade modifiziert werden kann. Daß zwiſchen beiden

Ausdrudsſeiten ein Zuſammenhang beſteht, kann nicht zweifelhaft ſein . Nur

wird dieſer Zuſammenhang in ganz wenig Fällen greifbar. Ihn auf Schritt

und Tritt ſichtbar machen zu wollen, iſt eine intellektuelle Vermeſſenheit, die

nur in Zeiten gedeihen kann, da man ſo viel vom ,, Irrationalen " faſelt.

Aus alledem ergibt ſich, daß die alte ſchlichte Monographie durch die

natürlich ſynthetiſch genannte Geſtaltwiſſenſchaft nicht verdrängt wird.

Freilich darf ſie nicht wieder vergeſſen , daß ſie um des Werkes willen da iſt,

daß ſie Folie iſt für das Werk, das immer das Wichtigſte bleibt ; darf nicht in

den alten Fehler verfallen , zwiſchen Einzelerlebnis und Werk allzu direkte und

handgreifliche Beziehungen herzuſtellen was die Geſtaltwiſſenſchaft zu

vermeiden wenigſtens anſtrebte. (Über den grundſäßlichen Wandel, der ſich

in der Anſchauung hinſichtlich des Verhältniſſes von Erlebnis und Dichtung

vollzogen und der weniger durch pſychologiſche, als vielmehr kulturphiloſophi

ſche Erwägungen bedingt wurde, in anderem Zuſammenhang.) Im Gegenſa

-
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aber zur Geſtaltwiſſenſchaft wird ſie innerhalb der dichteriſchen Perſönlichkeit

gegebenenfalls zwei Perſonalzentren nebeneinander beſtehen laſſen , ein india

vidualpſychiſches, die Kontinuität des Erlebens gewährleiſtendes, und ein

geiſtig -ſchöpferiſches — nicht beide à tout prix zu ideeller Einheit zuſammen

ſchweißen. Ihr Augenmerk aber muß ſie richten in erſter Linie auf das geiſtig

ſchöpferiſche Zentrum , das zugleich Kreuzungs- und Brennpunkt geiſtesge

ſchichtlicher Strahlungskräfte zu bilden pflegt.

Hiermit iſt die eigentümliche Doppelmiſſion der Dichterperſönlichkeit anges

deutet : ihre ſpezifiſch künſtleriſche und ihre geiſtesgeſchichtliche. Dies alſo unter :

ſcheidet den Dichter von allen anderen Kunſtſchöpfern und damit die Dichtung

von allen anderen Kunſtprodukten : daß ihre Wirkung nach zwei Richtungen

ſich erſtreckt (wobei wir nicht allein ihre tatſächliche, ſondern auch ihre poten:

tielle Wirkung im Auge haben) und alſo in zwei verſchiedenen hiſtoriſchen

Reihen zu firieren iſt. Was man bisher „ Literaturgeſchichte“ nannte, pflegte

dieſe Reihen gewaltſam miteinander zu verkoppeln und dadurch heilloſe Ver:

wirrung heraufzubeſchwören . Faſſen wir einmal, in ſtrenger Sonderung beider

Reihen , die Literaturgeſchichte — nach Analogie der Kunſtgeſchichte — als die

Geſchichte dichteriſcher Anſchauungs- und Geſtaltungsweiſen und rechnen wir

die allgemein -geiſtig wirkſam gewordenen Dichtungsinhalte und -ſubſtrate

zur Geiſtesgeſchichte ſo erhebt ſich die Frage : kommt dieſer literaturges

ſchichte neben der Geiſtesgeſchichte noch ein Eigendaſein zu ? Sind beide über:

haupt gegeneinander abzugrenzen ? Ein Vergleich mit der Kunſtgeſchichte mag

dieſe Frage entſcheiden helfen.

Kunſtgeſchichte iſt, genau betrachtet, Formengeſchichte. Wie wir ſchon früher

andeuteten , iſt bei der bildenden Kunſt der ,, Sinn" der Form als ſolcher im

manent, bei der (nicht-lyriſchen ) Dichtkunſt dagegen transzendiert er die Form .

Mit anderen Worten : Form und Inhalt ſind in der bildenden Kunſt identiſch ,

in der Dichtung bilden ſie eine Einheit, die aber keineswegs mit Einerleiheit

verwechſelt werden darf, auch wenn beide durchaus nicht immer voneinander

zu ſondern ſind. Das iſt ein ſo fundamentaler Unterſchied, daß man ſich nur

wundern muß, wie er immer wieder überſehen werden kann. Bei der bildenden

Kunſt ſind alſo die Sinneskategorien zugleich auch Sinnkategorien : nicht ſo

bei der Dichtung. Hier ſind „ Gehalt“ und „Geſtalt“ nur im Erlebnis als

Einheit gegeben. Für die hiſtoriſch-kritiſche Analyſe bleibt zwiſchen beiden

ſtets eine Kluft beſtehen : weder vermag man unmittelbar aus der Geſtalt einer

Dichtung ihren Gehalt zu erſchließen noch umgekehrt. Weder Sinneskategorien

noch Sinnkategorien allein vermögen die Weſens ganzheit der Dichtung zu er:

faſſen. Dichtungstypen ſind alſo nur denkbar als Darſtellungs- oder Weltan
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ſchauungstypen. literariſche Stilgeſchichte, die ſich vornehmlich mit dem Form

wandel der Dichtung beſchäftigt, bleibt ein mindeſtens fragmentariſches Unter

nehmen (eine Ausnahme ſcheint auch hier die Stilbetrachtung rein lyriſcher

Gebilde darzuſtellen , wie etwa der Verſuch von Hubert Lewandowski er

weiſt) ; fragwürdig aber wird ſie dann, wenn ſie noch obendrein Formkate

gorien von der bildenden Kunſt entlehnt, denen , wie wir ſahen , eine völlig

andere Bedeutung zukommt. Man entäußere ſich doch endlich des Schlagworts

von der ,, wechſelſeitigen Erhellung der Künſte“, das ſchon ſo viel Begriffsver

wirrung geſtiftet. Gewiß mag ein Vergleich verſchiedener Künſte im Einzelfall

aufſchlußreich ſein – im allgemeinen iſt er kaum mehr als metaphoriſche

Spielerei. Alle Kunſt läßt ſich auf vier äſthetiſche Grundkategorien zurück:

führen , eine muſikaliſche, maleriſche, plaſtiſche, architektoniſche, die in fich

wieder ſpaltbar ſind und nur eben in Muſik, bildender und Baukunſt ihre

reinſte Ausprägung erfahren . Eine Bezugnahme jedoch auf dieſe Kategorien

hat zunächſt nichts zu tun mit der Bezugnahme auf ihre Ausprägungen, die

wieder einer je beſonderen Gefeßlichkeit unterſtehen .

Dies alſo iſt die Problematik der Literaturgeſchichte: daß eine Betrachtung

der Dichtungs formen notwendig hindrängt zu einer Betrachtung der Dich

tungsinhalte ; daß dieſe Inhalte aber zugleich überliterariſchen Wirkungs

zuſammenhängen angehören . Wenn beiſpielsweiſe I. Weigand in ſeiner

„ Geſchichte der deutſchen Dichtung “ erklärt, die in einem Zeitraum beliebten

Motive zu kennen , ſei wichtiger als die Kenntnis von Dichternamen und Ges

dichttiteln, und dann demgemäß das Verfahren der „ Motivzerfaſerung " an :

wendet ſo iſt er, ebenſo wie auch Unger mit ſeiner Problemgeſchichte, ſchon

auf dem Weg zur Geiſtesgeſchichte. Auf jeden Fall wird deutlich, daß es eine

Grenze zwiſchen Literatur- und Geiſtesgeſchichte nicht gibt.

Daraus folgt : Dichtung iſt als Ganzes und Einmaliges erkenntnismäßig

nur in individual-analytiſcher Betrachtung zu erfaſſen . (Uusdrücklich ſei bes

merkt, daß wir unter Analyſe nicht die Zerlegung der Dichtung in einzelne

Stoffelemente verſtehen , ſondern vielmehr die mit den geſchliffenſten Inſtru

menten der Form- und Gehaltskategorien zu vollziehende Zergliederung ihrer

Geſamtſtruktur – natürlich unter Berüdſichtigung der geiſtesgeſchichtlichen

Konſtellation .) Das Weſentliche bei dieſer individual-analytiſchen Betrachtung:

daß ſie im ganzen auf hiſtoriſche Verknüpfung verzichte und ſich vornehmlich

auf Deſkription beſchränke. Denn , wie Mahrholz in aller Schärfe formuliert:

,, Eine eigentliche Kontinuität der Entwicklung zwiſchen den einzelnen Werken

beſteht nicht, ſelbſt dann nicht, wenn ſie der gleichen Art und Gattung anges

hören. “ Da wir nun mit Korff der Meinung ſind, daß „ die hiſtoriſche Wirklich
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keit zur Geſchichte in einem höheren Sinne erſt dann werde, wenn ihre unzu:

ſammenhängende Vielheit in einer zuſammenhängenden Einheit aufgegangen

ſei“ – ſo glauben wir, daß der Begriff „ ,literaturgeſchichte“ keine hiſtoriſche

Sonderdiſziplin bezeichne, ſondern nur einen Forſchungszweig, der ſich mit

der Individualität literariſcher Phänomene befaßt .

Nun hat man eine innere Verknüpfung zeitlich naher und artlich verwandter

Werke dadurch zu bewirken verſucht, daß man dieſe als Ausſtrahlungen eines

einheitlichen Organismus verſtand. (So glaubte man etwa wahrzunehmen

einen Organismus des Barod , der Goethezeit uſw.) Ganz abgeſehen aber

davon, daß der Organismusbegriff zunächſt nur innerhalb der Geſamt-Geiſtes:

geſchichte Geltung beanſpruchen kann und daher ſeine Übertragung auf ein Son

dergebiet ſtets problematiſch bleibt,ſo ſtellt ein ,, Organismus“ in ſich wiederum

eine Individualität dar, die mit anderen ihrer Art hiſtoriſch unverkettbar bleibt.

Die „, Vielheit“ der literaturgeſchichte beſteht alſo auch in dieſem Falle fort.

Zuſammenfaſſend ſei bemerkt: wem es um die Individualität von Dichtung

oder Dichter zu tun iſt, der wende ſich der analytiſch -deſkriptiven Betrachtung

zu, die keine Sonderdiſziplin bildet (da hier ja Einzelforſchung ſchon Selbſt

zweck iſt), ſondern nur einen Forſchungszweig , der ſich der Methoden der ver:

ſchiedenſten Diſziplinen bedient. Wem es aber auf das Aufſpüren großer Zu:

ſammenhänge, auf hiſtoriſche Deutung ankommt, der widme ſich der Geiſtes

wiſſenſchaft (die als Sonderdiſziplin zu proklamieren bisher nur die Spezia:

liſierung unſerer Bildung verbot). Nur darf er dann nicht vergeſſen , daß

Dichtung als geiſtesgeſchichtlicher Wirkungs- und Ausdrucksfaktor nur einer

unter anderen Ausdrucks- und Wirkungsfaktoren iſt (wenn auch vielfach der

weſentlichſte). Er muß alſo eine weit univerſalere Bildung beſiken als der

ſpezifiſche Literarhiſtoriker und neben der eigentlichen Literatur auch die

anderen Geiſtesgebiete beherrſchen - vornehmlich Philoſophie, Theologie,

Wirtſchaft, Kunſt. Nahezu als Verwirklichung dieſer ungeheuren Forderung

erſcheinen die Beiträge des früh verſtorbenen Siegbert Elkuß „ Zur Beur:

teilung der Romantik und zur Kritik ihrer Erforſchung " wenn auch hier

eine bewundernswerte Sachfülle noch nicht völlig mit leben durchglüht iſt.

Wege zu weiſen zu wirklicher Geiſteswiſſenſchaft ſcheinen heute vor allem die

Werke von Unger, Stefansky und Cyſarz, der auch ſchon eine „ literatur

geſchichte als Geiſteswiſſenſchaft “ ankündigte.

Nun iſt aber unſer Verlangen nach Dichtungserkenntnis noch nicht erſchöpft,

wenn wir der ſtrukturellen Beſonderheit der Dichtung und ihres geiſtesgeſchicht:

lichen Bedeutungswertes inne geworden ſind. Vielmehr bedarf noch eine dritte

Forderung der Verwirklichung : die Forderung nämlich, auch den Lebenswert
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der Dichtung zu beſtimmen , das heißt : ihre Bedeutung für uns, die Lebenden .

Dieſe Forderung iſt zu gebieteriſch, als daß man ihr auch weiterhin nur bei

läufig oder quaſi anhangsweiſe Rechnung tragen dürfte. Es ſei alſo hiermit

plädiert für die Bildung einer halbwiſſenſchaftlichen Nebendiſziplin, die als

Dichtungskunde bezeichnet ſei. (Halbwiſſenſchaftlich : weil ſie dem Sub

jektivismus weiteren Spielraum gewähren muß als eine ſtreng wiſſenſchaft:

liche Diſziplin verantworten kann ; dennoch aber nicht weniger unentbehrlich

als eine ſolche.) Aufgabe dieſer Dichtungskunde, die Kritik gleichſam zum

Syſtem erhebt : Auseinanderſeßung mit der Gegenwartsliteratur unter Zu

grundelegung höchſter Wertmaßſtäbe, ſyſtematiſche Wertung hiſtoriſcher Werke,

gegebenenfalls unter radikalem Bruch mit der Wertungstradition.

Zugegeben : die Gefahr beſteht, daß die Dichtungskunde ein Tummelplag

für Schwäger und Nichtstuer wird. Dennoch wäre nichts verfehlter, als ſie von

vornherein mit dem Entrüſtungsruf „ Dilettantismus “ ablehnen zu wollen .

Es täte gut, ſich die Säße E. R. Curtius' vor Augen zu halten , eines Mannes ,

dem gewiß niemand ſtrenge Wiſſenſchaftlichkeit abſprechen kann ; Säße, die,

in ihrer Art geradezu revolutionär, einen Wendepunkt der Wiſſenſchaft be:

zeichnen : „Wenn die Wiſſenſchaft über einen Dichter alles geſagt hat, was ſie

erkennen kann, bleibt noch ein lektes ungeſagt, das nur die ſchöpferiſche

Deutung des Kritikers auszuſprechen vermag. Des Kritikers, der ein Lieb:

haber iſt. Es kann nicht anders ſein ... Wenn die Wiſſenſchaft wirklich objektiv

wäre, müßte ſie zugeben, daß ihr eine objektive Beurteilung der Dichtung

derſagt und unterſagt iſt ... Von der Wiſſenſchaft aus geſehen , bedeutet

Dilettantismus Grenzüberſchreitung. Sie muß in ihrem Bereich auf Ordnung

halten und tut recht daran. Aber für die literariſche Kultur gelten dieſe Polizei

vorſchriften nicht. Sie braucht Freizügigkeit ... literariſche Kultur bedeutet

geiſtige Weltwanderung. Ein ſo verſtandener Dilettantismus gibt eine Bes

reicherung der Erkenntnis, die auf keine andere Weiſe zu gewinnen iſt. Ein

ſolcher Dilettantismus iſt eine Form des Univerſalismus ."

Im übrigen : man ſollte etwas vorſichtiger ſein mit dem verächtlichen Ges

brauch des Wortes „ Dilettant“. Sonſt könnte man leicht mit der Frage er:

widern : wie nennt man wohl einen Literarhiſtoriker, der mit ſtoffüberladenem

Gehirn aber einer Papierſeele ſich an die Interpretation der großen Dichtungen

macht? Oder einen ſolchen , der durch großzügige Anwendung von Schlag

worten und Gummi-Begriffen ſich ein philoſophiſches Air zu geben verſucht ?

(Von den gängigſten dieſer Schlagworte ſei gelegentlich ein kleiner Katalog

zuſammengeſtellt ; hier nur eine Ausleſe: magiſch , dämoniſch, dynamiſch,

dionyſiſch, Raum , Zeit, Werden, Sein — ſchon dieſe Worte, unbegrenzt in ihrer-
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Kombinationsmöglichkeit, ſind imſtande, jedem literarar-theoretiſchen Traktat

metaphyſiſchen Hintergrund zu verleihen ...)

Auf jeden Fall aber ſei mit allem Nachdruck betont, daß Dich :

tungskunde nur von einem granitenen Bildungsfundament aus

in Angriff zu nehmen iſt.

Es iſt wohl überflüſſig zu bemerken, daß Dichtungskunde in unſerem Sinne

nichts zu tun hat mit der ſogenannten Poetik, dieſer theoretiſchen Promenaden

miſchung par exellence . Wir erkennen heute, daß für Ergründung der dichte:

riſchen Form Metaphyſik und Kunſtwiſſenſchaft (iene als fundierende, dieſe

als beſchreibende Diſziplin ) zuſtändig ſind und für die Erhellung des dichte:

riſchen Schaffensprozeſſes die Pſychologie. Bliebe höchſtens noch die ſäuber

liche Rubrizierung der Dichtungsgattungen ...

Wir ſind am Ende unſerer Unterſuchung. Das Ergebnis, zu dem wir auf

verſchiedenen Wegen gelangten : es gibt wiſſenſchaftliche Bemühung um lites

rariſche Gegenſtände, aber es gibt keine ſelbſtändige literaturwiſſenſchaft.

Zurückgreifend auf unſere Eingangsdefinition der wiſſenſchaftlichen Sonder

diſziplin können wir nunmehr feſtſtellen, daß es das, was wir bei der heutigen

Literaturforſchung vermißten, nämlich ein deutlich umgrenztes Gegenſtands

gebiet, beſondere Geſeßlichkeit und eine ſpezifiſche Zieltendenz, gar nicht geben

könne ; daß aber der Fehler der heutigen Forſchung darin beſtehe, dies nicht

klar zu erkennen . Um dieſen Sachverhalt auf eine Formel zu bringen : es liegt

im Weſen der Dichtung, des Hauptgegenſtandes der Literaturforſchung,

daß fie Kunſt iſt und zugleich mehr als Kunſt – und daß eben dieſes

Zugleich die Möglichkeit einer einheitlichen Wiſſenſchaft ausſchließt.

Es gibt alſo zwei Hauptdiſziplinen , die ſich des literariſchen Werkes als

eines Ausdrucks- und Wirkungsfaktors bemächtigen : Philologie und Geiſtes

geſchichte. Es gibt eine Hilfswiſſenſchaft, die das literariſche Werk als Ganzes

in ſeiner Beſonderheit zu erfaſſen ſucht: die individual-analytiſche Betrach

tungsweiſe . Und es gibt eine halbwiſſenſchaftliche Nebendiſziplin , die die

Firierung des Lebenswertes der Dichtung anſtrebt: die Dichtungskunde. Für

die übrigen Spezialgebiete literariſcher Forſchung ſind vornehmlich philoſophis

( che Diſziplinen zuſtändig : Sprachphiloſophie, Kunſtwiſſenſchaft, Soziologie

und Philoſophiegeſchichte, die ſich in noch ſtärkerem Maße auch der ſogenannten

unzünftigen Philoſophie, von der wir oben ſprachen , öffnen möge.

Die Bezeichnung „,literaturwiſſenſchaft “ wird auch weiterhin beſtehen , wie es

literarwiſſenſchaftliche Einzelprobleme, wie es Handbücher und Reallerika des

künſtleriſchen Schrifttums geben wird . Aber es iſt Erkenntnisnotwendigkeit, ſich

bewußt zu bleiben, daß ihr mehr als eine formale Bedeutung nicht zukommta
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Geſammelte Werke

Diotima - Klaſſiker. Stuttgart: W. Haedecke 1924. (89) Je Leinen 6.50 M ;

Halbleder 10.50 M; Leder 20 M.

Lichtenbergs Werte. Hrsg. v. Rudolf R. Goldſchmidt. 1 Bd. (435 S., 1 Fakſ.)

Novalis Werte. Hrsg . v . Wilhelm von Scholz. 1 Bd. (414 S., 1 Fakſ.)

wei ſchöne Bände der ,, Diotima-Klaſſiker“ , die das Weſentliche der beiden

Denker und Dichter zuſammenfaſſen . Beider Namen wird ja heute oft ge

nug mit Reſpekt genannt. Möchten die ſchönen handlichen Bände auch dazu

beitragen , daß ſie mit Ehrfurcht geleſen werden. Vor allem Lichtenbergs immer

wachſamer Geiſt und ſeine echte ungekünſtelte, ungeklügelte Art könnten heute

viel gute Wirkung tun. — Schon vor 150 Jahren ſchrieb er : ,, Es ſind zuver

läſſig in Deutſchland mehr Schriftſteller, als alle vier Weltteile überhaupt zu

ihrer Wohlfahrt nötig haben . “ Und heute ? Sonne, Mond und Sterne könnten

wir von Deutſchland aus mit „literatur“ verſorgen, wenn dort oben nur

irgend jemand Wert darauf legen ſollte. Jörn Oven.

Gautier , Theophil: Beſammelte Werte. Hellerau : Avalun - Verlag 1925.

( tl. 89) Je 4.50 M ; Leinen 6.50 ; Leder 12 M.

Die vertauſchten Paare. Übertr. v. Gabrielle Bek. (373 S.) Jetta

tura. Übertr. v . Alaſtair. ( 340 S.) – Avatar. Übertr. v . Alaſtair. (286 S.)

Ade Bde. mit Zeichn. v . Karl M. Schultheiß .

Po reizend der Avalun -Verlag die Gautier-Bändchen ausgeſtattet hat, ſo

ſchwer genießbar ſind ſie wegen der zum Teil ganz undeutſchen Über:

ſeßung, die, wer weiß aus welchem Grund, in pretiöſer Weiſe den deutſchen

Artikel unterdrückt. Man wird geradezu nervös darüber. Auch über den lite:

rariſchen Wert Gautiers läßt ſich ſtreiten , deſſen romantiſch - ſentimentale

Novelliſtik uns nicht eben mehr viel zu ſagen weiß. Bernd Iſemann.

Unamuno, Miguel de : Beſammelte Werke. Hrsg. v . Otto Buek. München :

Meyer & Jeſſen 1925. (kl . 8 °)

Das tragiſche Lebensgefühl. Einl. v . E. R. Curtius . Übertr.v. Rob. Frieſe.

(XIII, 413 S.) Pappe 7.50 M ; Leinen 9 M. Der Spiegel des Todes.

Novellen . (238 S.) Pappe 4 M ; Leinen 5 M. Abel Sanchez. Die Ge.

ſchichte e. Leidenſchaft. Übertr. v . W. von Wartburg. (169 S.) Pappe 4 M;
Leinen 5 M.

ie Konjunktur für den Import ausländiſcher Geiſtesgrößen iſt heute

.

-

beiden beſteht eine gewiſſe Verwandtſchaft: beide ſind, nehmt alles nur in

allem , unoriginal als Denker und als Schriftſteller geſchickte Konſtrukteure. Una:

muno iſt ſozuſagen ein Johannes Müller für Intellektuelle ; ſeine Philoſophie

kaum mehr als ein Ragout von Zitaten und Gemeinpläßen. Ich habe mit ge

radezu verzweifelter Gewiſſenhaftigkeit nach einem einzigen Saß geſucht, den in

die Zukunft fortzuſpinnen lohnte : vergeblich . Unamuno iſt Repräſentant jener

II*
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vorgeſtrigenGeiſtigkeit, die das geſamteabendländiſche Bildungswiſſen geſchluct

und esnun in publicoverðaut (was bei U. immerhinmit Temperamentgeſchieht).

Mit Philoſophie hat das nichts zu tun, beſtenfalls imponiert es als Gehirn:

leiſtung. Das Paradore dieſes Falles liegt nun darin, daß dieſer typiſche Re:

aktionär Unamuno in Deutſchland ausgerechnet von den Leuten propagiert

wird, die angeblich den Fortſchritt auf ihre Fahnen geſchrieben haben. Warum?

Weil Unamuno das Verdienſt hat, von einem bornierten Diktator aus ſeiner

Heimat verbannt zu ſein . Mag er auch uns als Symbolgeſtalt für geiſtiges

Märtyrertum wert ſein als Denker hat er uns kaum etwas zu ſagen. Ob

er in Spanien zu den geiſtigen Koryphäen gehört, entzieht ſich meiner Kenntnis

(ein Ruhm für das ſpaniſche Geiſtesleben wäre es nicht gerade) . Europäiſche

Geltung aber, wie man meint, kommt ihm keinesfalls zu.

Es fällt uns faſt ſchwer, dies auszuſprechen : ſo ſympathiſch erſcheint uns

der Menſch Unamuno, der überall – zuweilen allzu deutlich – in ſeinen

Büchern zum Vorſchein kommt : dieſer Menſch beſißt offenbar Ehrlichkeit,

Naivität, Wärme, Temperament, Herzlichkeit, Selbſtironie, Verve lauter

erfreuliche Eigenſchaften, die nur noch keine geiſtige Bedeutſamkeit ausmachen .

Um ſo ſchärfer aber muß man ſich wenden gegen alle kritiklofen Apoſtel dieſes

Spaniers : vorwiegend wohl literaten, deren begriffliches Faſſungsvermögen

gerade noch für Kierkegaard ausreicht. Natürlich hat Philoſophie nicht, wie

andere meinen, die Pflicht, möglichſt unverſtändlich zu ſein ; auf jeden Fall

aber die, mehr als Bildungsſchwaß darzuſtellen . ( Ausdrüdlich nehmen wir

aus von unſerer Polemik gegen Unamunos Schrittmacher in Deutſchland

E. R. Curtius, der Unamuno ſo charmant einen ,,Don Quichotte der Unſterb

lichkeit “ nannte und ſich ihm gegenüber noch eine gewiſſe Objektivität wahrt,

wenn er ihn auch im ganzen zu wichtig nimmt.)

Eine Zwiſchenbemerkung: was Unamunos denkeriſches Werk uns (wider

Willen ſeines Autors ) von neuem beſtätigt: das iſt die Tatſache, wie uner

träglich und heute der ( konventionelle) Begriff des „Tragiſchen“ geworden

iſt und wie dringend er, wie auch der des Peſſimismus, einer Reviſion bedarf.

Und Unamuno der Dichter (den man natürlich umgehend mit Doſtojewſki

verglichen hat) ? Die Novellen im ,, Spiegel des Todes“ : Drahtſkelette ; die

legten in dieſem Bande : Kalendergeſchichten ; beſtenfalls in der Novelle ,, Ein

ganzer Mann" das Temperament zu echter Leidenſchaft geſteigert; im ,,Abel

Sanchez " die Pſychologie ſo primitiv und grobſchlächtig, als hätte ſein Ver

faſſer zweihundert Jahre vor Shakeſpeare gelebt. Dennoch ſchlägt uns hier

ein großartiges Thema, die Haßverbundenheit zweier Männer, Glut entgegen .

Wolfgang von Einſiedel.

164



Die ſchöne literatur Nr. 4 / April 1926

Romane und Erzählungen

Schäfer, Wilhelm : Neue Anekdoten. München : Georg Müller 1926. (377 S.

kl . 8 °) 6 M ; Leinen 9 M.

ilhelm Schäfer hat einen neuen Band Anekdoten geſchrieben. Außer

II

als die ſchönſte des Buches erſcheint, enthält die Sammlung meiſt kleine Ges

ſchichtchen aus dem Leben bekannter deutſcher Männer und Frauen , darunter

Goethe natürlich nicht fehlt und Friedrich der Große und Zieten, Blücher in ſeiner

ganzen deutſchen Redlichkeit und das Fräulein vom Stein mit der echten

menſchlichen Größe ihres deutſchen Ariſtokratentums prägnant dargeſtellt

werden . Doch möchte man manche Anekdote, in der nur der Name des Helden

groß und von Bedeutung, das Erzählte ſelber klein, mit einem leichten Stich

ins Empfindſame, iſt, als etwas allzumenſchlich ablehnen , wäre nicht die

ſtrenge, gewollt formvolle Sprache, und fühlte man nicht den Blick des Dichters

über das Kleine, das da auf ſeinen Schreibtiſch geraten iſt, hinweg auf die

großen Dinge des deutſchen Volkes gerichtet. A. Jllersperger.

Frant, Leonhard : Im letzten Wagen . Novelle . Berlin : E. Rowohlt 1925 .

( 94 S. 89) Kart. 2.80 M.

Derſ.: An der Landſtraße. Erzählung. Ebd. ( 106 S. 89) Kart. 2.80 M.

Derſ.: Die Schidſalsbrüde. Drei Erzählgen . Ebd. ( 111 S. 8 °) Kart. 2.80 M.

gitatoriſch , kraß, wie eine Geißel über geducten Häuptern — To ſind auch

Ldieſe Geſchichten des Verfaſſers von , Der Menſch iſt gut“. Und doch : im

Liefſten ( ſpürt man allmählich immer deutlicher) bereitet es ihm Wolluſt, die

leidende Menſchheit auch noch zu peitſchen , trifft er doch leßten Endes ſich ſelbſt

und iſt damit am - unbewußten ? Ziel. Vielerlei iſt möglich ! — Die drei

Bändchen ſind entzüđend hergerichtet. Georg Hallmann.

Anderſen Negö, Martin : Sühne. Roman. Berlin : J. H. W. Dies Nachf. 1925 .

( 183 S. 89) Leinen 6.50 M.

er erblich Belaſtete ſchwängert ein Mädchen, läßt ſie in Selbſtmord

"
tätigkeit, bereut vorm Sterben ſolche Reue, und endet : ,,Mir iſt, als ſollte ich

euch zum Schluß einen Rat geben , doch auch dies würde nußlos ſein . Ich habe

euch nichts zu geben, nichts, dem ihr folgen könntet.“ Ich meine, auch in der

Finſternis müßte ein Licht leuchten , und der Teufel hat den göttlichen Beruf,

eindeutig nein zu ſagen , wo Gott ja ſagt. Aber niemals durchzudenken bis zum

radikalen So oder So, das dann den Kompromiß des Einzelfalls erlaubt, iſt

Sünde wider den heiligen Geiſt, befähigt jedenfalls nicht zu menſchlich

künſtleriſcher Führerſchaft. Richard Euringer.
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Steguweit, Heinz : Lanzelot auf dem Dorfe. Erzählung . München : Köſel &

Puſtet 1925. ( 157 S. kl . 8 °) 2 M ; Leinen 3.50 M.

an freut ſich hierbei aufrichtig. Um der Dichtung und mehr noch um des

Dichters willen ; denn dieſer hat ſich nun erſtmalig von der ſonnigen

Heiterkeit ſeiner Schwänke zum dunkleren Ernſt eines Schickſals gewandt und

der Tragik einer Erkenntnis einfach -klare und doch feierlich -erhabene Geſtaltung

geſchenkt. Immer aber ſpricht noch aus allgemein -menſchlichen Tiefen mild

und verſöhnend die rheiniſche Seele. Alerander Baldus.

Heubner, Rudolf: Herodias. Leipzig : L. Staackmann 1925. (208 S. 8°) 4 M ;

Leinen 6 M ; Halbleder 9 M.

eubner ſieht ſeine kraftvoll durchgeſtaltete Herodias in den Ausmaßen des

im Suchen nach erfüllender heldiſcher Gewalt bis zur Selbſtfeindſchaft

beſeſſenen Weibes. Er hätte der vielen monologiſchen Zwiſchenſtücke kaum be:

durft, um die Stufen der Wandlung zu ſchließlichem Gewinn in ſich beſchiedes

nen Frauentums überzeugend zu kennzeichnen . Herodes, Salome, Agrippa –

gleichfalls feſſelnd eigenwillig geſchaut ſtellen genugſam verdeutlichendes

Gegenſpiel. Rühmenswert überdem die blutvolle, breit malende, immer zur

Liefe greifende Sprache. Otto Aug. Ehlers.

zidel, Reinhold : Das Lirileirapodragü oder d . neun Geſchichten vom Echo.

Ein phantaſtiſches Karuſſel. Frankfurt a . M.: Iris - Verlag 1925. ( 152 S. 89)

Pappe 2.50 M ; Leinen 3.50 M.

intellektuelle Märchen, etwa im Stil Wildes, aber verrückter, frecher, bi

jarrer. Verdreht erotiſch, ungeſtalt, traumirres Fabulieren als Spiel mit

den Mitteln , ohne Zucht, ſelbſt dem Thema gegenüber, von dem man ergiebigere

Beute wünſchte. Den Wert des Erperiments ſehe ich in der Redken Selbſtherr:

lichkeit ſeiner logik, die mit der Alltagslogik nicht mehr viel gemein hat und

ſoweit jedenfalls folgerichtig rechnet, daß ſie mit ſich ſelbſt nicht rechnet.

Ziviliſationsdokument mit Hintergründen. Richard Euringer.

Urnet, Edwin : Emanuel. Roman. Zürich : Orell Füßli 1925. (172 S. 89)

3.60 M ; Leinen 4.80 M.

ieſer Roman erhielt im Roman -Preisausſchreiben 1924 des Verlages

Drell Füßli, Zürich , den erſten Preis “ ſteht dem Zert vorgedruckt. Sol

das unſer Urteil beeinfluſſen ? Zunächſt einmal : eine Skizze, kein Roman.

Dann aber : „ Einfühlung “ allein in eine vermeintlich aktuelle (in Wahrheit

aber faſt ſchon auf die leierkäſten gebrachte ) Melodie ſchafft's nicht, ſondern

erzeugt ein Werk, das die Unwahrhaftigkeit des Autors als Brandmal an der

Stirne trägt : es zerfließt in verlogen -ſentimentalem Kitſch. Erſter Preis ? Der

Richter iſt gerichtet! Georg Hallmann.

Igen

DI
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Sammlungen

Epikon. Eine Sammlung klaſſiſcher Romane. Leipzig : Paul Liſt 1925. (89)

Doſtojewſki, F. M.: Der Idiot. Eine Erzählung . Deutſch v . H. von Hoerſchel

mann. Mit e . Nachwort v. W. Bergengruen . (983 S.) Leinen 9.50 M.

Fielding, Henry : Som Jones. Die Geſchichte e . Findlings . Deutſch v . Paul

Baudiſch . Mit e. Nachwort v . Paul Ernſt. ( 1296 S.) Leinen 12 M.

Bogol, Nikolaj : Die Toten Seelen . Deutſd) v . Xaver Graf Schaffgotſch . Mit

e. Nachwort v . Rudolf Kaßner . (545 S.) Leinen 7 M.

Gontſcharow , J. A.: Oblomow. Roman . Deutſch v . R. von Walter. Mit e .

Nachw . v . Alfons Paquet. (789 S.) Leinen 9 M.

Goethe, Wolfgang von : Die Wahlverwandtſchaften. Ein Roman. Mit e .

Nachwort v. Thomas Mann. (331 S.) Leinen 5 M.

Hugo, Victor : Oreiundneunzig (1793) . Roman. Deutſch v . Alfred Wolfenſtein .

Mit e . Nachwort v. Heinrich Mann. (436 S.) Leinen 6.50 M.

Jacobſen, 3. P.: Niels Lyhne. Roman. Deutſch v . Ottomar Enfing. Mit e .

Nachwort v . Stefan Zweig. (266 S.) Leinen 5 M.

Stifter, Adalbert : Der Nachſommer. Eine Erzählung. Mit e. Nachwort v .

Hugo von Hofmannsthal. (917 S.) Leinen 9.50 M.

ie ſchöne und wahrhaft würdige Sammlung ſchreitet raſch fort. Die be

gültigen Ausgaben vor. Die Auswahl der Meiſterwerke iſt vollkommen über

zeugend. Beſonders anzuerkennen iſt der Mut, mit dem auch das unbekannte

Große aufgenommen wird. Eine Verſammlung von Berggipfeln. Die Völker

Europas treten in ihren größten epiſchen Leiſtungen nebeneinander. So fehlt

der Sammlung alles Zufällige und Willkürliche. Eine bedeutende Aufgabe

wird gelöſt und die Art der Löſung beſtätigt die Berechtigung der Aufgabe.

Dieſe Sammlung iſt weit mehr als eine Sammlung von Romanen. Die Völker

Europas enthüllen ſich in ihren großen Dichtern. Will Vesper.

Engelhorns Romanbibliothek. 38. Reihe . Stuttgart: Engelhorn 1925. ( II. 8 °)

Je 1 M ; Leinen 1.75 M ; Halbleder 4 M.

19. Deſtéren , Fr. W. van : Es wäre beſſer geweſen . Roman. (144 S.)

20. Schaffner, Jakob : Die Schürze. Erzählung. (144 S.)

21. Viebig, Klara : Franzoſenzeit. Zwei Novellen . 140 S.)

ie Schöpfungen von Schaffner und der Viebig ſind ausgezeichnete Er

werbungen der Bibliothek. Schaffner geſtaltet mit großer Kühnheit aus

dem Vorwurf einer kleinen Skizze eine Begebenheit mit dramatiſchen Akzenten.

Schweizer Köpfe rücken uns in unvergeßliche Nähe : bei der Rüđerinnerung

ſieht man lange noch jeden Einzelzug in den Fernigen Geſichtern , und die beiden

Heldinnen, die kleine Schmierpuddel, die um die Schürze eifert, aus dieſem

Anlaß ſogar einen ſozialen Feldzug gegen die reichen Bauern inſzeniert, und

die große Bäuerin, die noch als Lote die Widerſacherin mit ein paar mächtigen

Leſtamentsworten ſchlägt, ſind bewundernswerte Schöpfungen. – Die Frans-

Die

-
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zoſennovellen der Viebig ſind wiederum der Eifel entſproſſen , rauhe, ſtarke

Gebilde, in denen ſich Himmel und Aker treffen in der grobklaren luft. Die

Vorwürfe ſind alt, die Geſtaltung nur aus dieſer Hand möglich in ihrer ſicheren

Meiſterſchaft. — Neben ſolchen Nachbarn aus Hartholz nimmt ſich Deſtérens

fichtener Roman brav und leicht gezimmert aus. Titel und erſte Seite ſagen

ſchon alles. Friß Rostosky.

Deutſche Dorfgeſchichten . Ausgew. u. hrsg . v . Heinrich Sohnrey . Berlin :

Deutſche Landbuchhandlung 1924/25 . (89)

1. Schaumberger, Heinrich : Zu ſpät. Ein Dorfroman. Mit e. Vorwort v. Hans

Rothhardt. (321 S., 1 Bild .) Halbleinen 4 M.

2. Angengruber , Ludwig : Sternſteinhof. Mit e . Vori . v. Rudolf Latte.

(359 S., 1 Bild.) Halbleinen 4 M.

3. Roſegger, Peter : Die neue Bahn. Eine Geſchichte. Mit e. Vorw . v . Hans

Ludwig Roſegger. (162 S., 1 Bild .) Halbleinen 3 M.

4. Meyr, Melchior: Gleich und Gleich . Eine Erzählung . Mit e. Vorw . v.

Hans Rothhardt. ( 204 S., 1 Bild .) Halbleinen 3 M.

5. Auerbach , Berthold : Schwarzwälder Dorfgeſchichten . Mit e . Bort .

v. Alfred Bock. (310 S., 1 Bild .) Halbleinen 4 M.

6. Schaumberger, Heinrich : Im Hirtenbaus. Eine oberfränk. Dorfgeſchichte.

Mit e. Vorw . v. Karl Reuſchel. (272 S.) Halbleinen 4 M.

einrich Sohnrey, ſelber ein treuer Hüter und Verkünder deutſchen Volks

tums, hat mit dieſer feinſinnigen Auswahl deutſcher Dorfgeſchichten

wieder einmal literariſche Kulturarbeit im edelſten Sinne geleiſtet. Fünf

Stämme ſind durch erſte Dichter vertreten . Daß der ,,Sternſteinhof“ , deſſen

überragender Bedeutung kaum ein anderer deutſcher Dorfroman gleich

kommt, nicht fehlen dürfte, war ſelbſtverſtändlich. Auerbach, deſſen einſt

To heller Glanz allerdings vor echteren Begabungen mehr und mehr ver :

blaßt, iſt mit acht ſeiner beſten Erzählungen vertreten ; ſchade nur, daß dar

unter ſein Meiſterwerkchen , der „Diethelm von Büchenberg “ , fehlt. Bei

Roſegger griff der Herausgeber auf eine bisher unbekannte Jugendarbeit

dieſes liebenswürdigen Volkserzählers und -erziehers zurück, die ſein Sohn

aus des Vaters Nachlaß ausgrub ; etwas dünn und anfängerhaft, aber

doch ſchon die werdende Größe hie und da verratend, jedenfalls reizvoll

genug und nicht unwichtig zur Kenntnis der Entwicklung Roſeggers. Von

dem viel zu wenig gewürdigten Meyr bringt Sohnrer eine weniger bekannte

Dichtung, die in ihrer goldflaren ſeeliſchen Reinheit und der gedrungenen

Straffheit des Baues echtes Bauerngewächs iſt. Dem frühvollendeten

Schaumberger, der alle Anlagen hatte, vielleicht unſer größter Volksſchrift:

ſteller zu werden, ſind zwei Bände gewidmet. Seine Erzählungen ſtehen in

ihrer naiven Friſche und ihrem das Elend vergoldender Humor turmhoch

Heim ,
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über Auerbach und verdienen weiteſte Verbreitung. Die einzelnen Bände

ſind mit guten Bildniſſen der Dichter geſchmüct. Berufene ſchrieben treff

lich orientierende Einleitungen dazu. Alerander Pache.

Fremde Literatur

Maartens, Maarten : Auf tiefer Höhe. Eine Geſchichte aus hohen Kreiſen .

München : A. Langen 1925. (456 S. 89) 5 M ; Leinen 7.50 M.

as ſchon in einer Versnovelle des Konrad von Würzburg behandelte

Thema von der Frau Welt. Auch hier geht es um einen Großen der Erde.

Nur daß ihn die widerwärtige Kehrſeite der Dinge nicht zur Erkenntnis ihrer

Nichtigkeit aufſchređt. Die holländiſche, auf den Höhen des Lebens wandelnde

Erzellenz im Mittelpunkt des Romans bleibt befangen in den dunklen Tiefen

eines in Geiſt und Gemüt verkümmerten Ich , in der beſchränkten Selbſtſucht des

in allen menſchlichen Beziehungen von Scheinwert und Vorurteil beherrſchten

Talmiariſtokraten. Doch erſcheint das hier gezeichnete Weltbild nicht lediglich

peſſimiſtiſch beſtimmt. Dem Pſeudoedelmann ſteht der echte gegenüber, den

Vater überwindet der zu hellerem Stern ſich durchringende Sohn. – Maartens

weiß zu erzählen. Etwas altväteriſch und umſtändlich wohl ; ſeine Methode zu

ſpannen entſpricht etwa der unſeres Spielhagen, aber zwiſchen den Zeilen

lächelt ſardoniſch der Skeptiker von heute. Erich Sieburg.

Sſtrati, Panait : Ryra Ryralina. Aus d . Geſchichten d . Adrian Zograffi. Mit

e. Vorwort v . Romain Rolland. Uus d . Franzöſ. v. O. R. Sylveſter. Frant

furt a. M.: Rütten & Loening 1926. (450 S. 8°) 4 M ; geb. 6 M.

omain Rolland iſt bei dieſem Buch Pate geſtanden, wie uns die Ein

Lleitung verrät. Er hat den Rumänen entdeckt und gepreßt, bis er ſchrieb -

Rütten und loening haben uns flugs den Balkan vor die Naſe geſeßt. Iſtrati

iſt ein munterer Erzähler, wenn er die Pointe der Anekdote hat, und zwar ſicher

mehr ein Erzähler im Sinne ſeiner Heimat, das heißt durch das geſprochene

Wort. Gedruckt wird es anders, fühlt man , und die mehr oder weniger appetit:

lichen Greuel Terueller Färbung mögen an der Säule vor dem Café auch

anders klingen . Uns intereſſieren ſie wenig. Viel Getriebe und wenig Schidſal,

wie es für dort wohl charakteriſtiſch iſt. Die Erlebniſſe ſind manchmal padend,

wo ſich aber im Zuſammenhang Dichtung ergeben ſollte, da verſagt unſer Er

zähler mit tödlicher Sicherheit. Manche Schilderung des Volkslebens iſt roman

tiſch wirkſam gegeben . liebe, Prügel, Rohheit, Argliſt, Verderbtheit und

Schmuß, Blutrache, Harem, Lotſchlag, Vergewaltigung und türkiſches Ge

fängnis, allerlei, was zu leſen Spaß macht. Aber einen Gorki des Balkan

würde ich den Autor nicht nennen . Das iſt Reklame, zu der ſich Romain

Rolland nicht hergeben ſollte, auch für einen Freund nicht. Bernd Iſemann.

Remain
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Duhamel, Georges : 3wei Freunde. Roman. Deutſch v . Nanni Collin . Berlin :

Propyläen - Verlag 1925. (262 S. 8°) 3.50 M ; Leinen 5 M.

Man kann dies Buch getroſt ein großes Kunſtwerk nennen , wenn es auch

einzigartige Verhältnis zweier Männer iſt von überlegenem Blickpunkt aus

geſehen , und dennoch mit ſoviel rührender Güte, wundervollem Humor, ia bis:

weilen treuherziger Einfalt hingeſtellt, daß man den Herzſchlag dieſer Begeg

nung oft wie einen lebenden Puls klopfen fühlt. Dabei iſt das Buch geiſtvou ,

prickelt da und dort von fein gefaßter Beobachtung, ſo daß es immer wieder

überraſchungen gibt. Warum der Schöpfer ſolcher Kunſt am Eingang den

naiven Tric anwendet, den Leſer mit einer echt franzöſiſchen Amourengeſchichte

zu födern, deren myſteriöſen Knoten er dann unaufgelöſt läßt, iſt mir bei

dieſem Geſamteindruck unbegreiflich . Dieſes drollige Raffinement iſt nur ge

eignet, den Leſer aus dem harmoniſchen Gleichgewicht des Werkes zu reißen,

ihn, je nach Urteilsfähigkeit, ins Pointenfieber zu ſtürzen , um ihn dann zu ent:

täuſchen . – Die deutſche Wiedergabe iſt ausgezeichnet. Frig Rostosky.
-

Gatwiller, Knut : Der gelbe Marquis. Noman . Aus d. Dän. v . E. von Kraak.

( In d. Sammlg : Der Abenteuer - Roman .) Stuttgart : Deutſche Verlags - Anſtalt

1925. (252 S. 89) Halbleinen 5 M.

aß ſich ein ſo gut renommierter Verlag mit einer Sammlung ,, Aben

teuerromane" ins Fahrwaſſer der Filmmanuſkripte begibt, erſcheint

immerhin verwunderlich . Gewiß iſt zuzugeben, daß das vorliegende Buch

zur erſten Hälfte ſpannend erfunden iſt, während es im zweiten Teil die

Rederitis kriegt. An Vernes und laßwißens Fabuliergeiſt reicht dies Er:

zeugnis nicht entfernt heran. Warum wir dergleichen importieren müſſen ?

Friß Rostosky.

Doſtojewſki, Fedor Michailowitſch : Der Idiot. Roman in vier Teilen . 2 Bde.

Berlin : Propyläen - Verlag 1925. (479, 432 S. gr . 89) 3e 7.50 M ; Leinen 9 M.

arum muß eigentlich jedes ausländiſche Werk gleich ein dußendmal

ins Deutſche übertragen werden ? Die vorliegende Überſeßung iſt nicht

beſſer und nicht ſchlechter als die anderen Doſtojewſki-Überſetzungen auch .

Ich glaube nicht, daß der Verlag die Notwendigkeit dieſer Neuausgabe

ſpüren wird. Aber es muß verlegt, verlegt werden und wenn hundert andere

das gleiche verlegen. Der deutſche Verlag begeht offenen Auges Selbſtmord .

Leider iſt auch der „ Propyläen - Verlag“ neuerdings eine Bücher - Fabrik ge

worden. Da er zur Rezenſion immer nur Eremplare in einer Art Packpapier

ſendet, kann man nicht einmal feſtſtellen, ob wenigſtens die Ausſtattung

die Ausgaben rechtfertigt. Der Druck iſt gut. Jörn Dven .

Will

170



Die ſchöne literatur Nr . 4 / April 1926

Literatur: und Geiſtesgeſchichte

Leyen, Friedrich von der : Geſchichte der deutſchen Dichtung. Ein Überblick.

München : F. Bruckmann 1926. ( VII, 131 S. gr. 8 °) 4 M ; gebunden 5 M;

Leinen 6 M.

as von der Leyen will, hat er in ausgezeichneter Art erreicht: er gibt einen

-

Dichtung, keinen Grundriß zu lehrzwecken, ſondern einen ſehr feinſinnigen

Überblick. Nur der Kenner merkt, mit welchem Fleiß und mit wie großem Ge:

ſchick in die ſchlichten , anſpruchsloſen Zeilen die Fach- und Einzelliteratur ſamt

ihren wiſſenſchaftlichen Ergebniſſen und Theſen eingearbeitet iſt. Die Charat:

teriſtiken ſind überzeugend, knapp und — wie z. B. gerade die über Adalbert3

Stifter ( 116) — weitblickend. Die Auswahl, die von der leyen traf, wird auch

von ſehr empfindlichen Kritikern bejaht werden. Die Geſchichte der neueſten

Zeit anlangend, iſt er zurüdhaltend und womöglich noch knapper, als ſonſt

in dieſem Buch , das hiermit lebhaft empfohlen wird. von Grolman.

Witkowski, Georg : Teyttritit und Editionstechnik neuerer Schriftwerke.

Ein methodologiſcher Verſuch . Leipzig : H. Haeſſel 1924. (170 S. 89) 5 M ;

Halbleinen 6.80 M.

es bekannten Literarhiſtorikers methodologiſcher Verſuch iſt etwas ganz

Neues ; im Zuſammenhang wenigſtens ſind die in ſeiner Schrift er:

örterten Fragen bisher noch nie behandelt worden. Wer jemals ſelber im Be:

reich der neueren Literaturwiſſenſchaft tertkritiſch oder als Herausgeber tätig

war, wird ſchmerzlich empfunden haben, daß auf dieſem Gebiete allgemein :

gültige Grundfäße fehlten , über die man im Bereich der Antike und des Mittel

alters längſt verfügte. Auf Grund einer reifen, vielſeitigen Erfahrung füllt

Witkowski dieſe Lücke aus und liefert ſo höchſt dankenswert einen trefflichen

Ratgeber und Wegweiſer für alle, die irgendwie mit der Lertkritik, Vorbereitung

und Druclegung wiſſenſchaftlicher oder volkstümlicher Ausgaben neuerer

Schriftwerke zu tun haben. Selbſt auf die kleinſte Frage praktiſcher Art gibt

das Buch einen klugen Fingerzeig. Ausführliche Beiſpiele ſind beigegeben .

Arerander Pache.

Grolman, Adolf von : Adalbert Stifters Romane. ( Deutſche Vierteljahrsſchr.

f. Literaturwiſſ. u. Geiſtesgeſchichte. Buchreihe, Bd 7.) Halle : M. Niemeyer

1926. (XI , 112 S. gr. 8°) 6 M ; Leinen 7.50 M.

ie Deutſchen vergeſſen und verkennen ihre höchſten Schäße. So beginnt

man erſt heute den ſpäteren Stifter zu erahnen, und Grolmans Tat iſt es,

daß er als erſter den „Nachſommer“ und „,Witiko" in das rechte licht rüđt.

Die Fachwiſſenſchaft mag ſich mit der Methode dieſer Unterſuchung und mit

D
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den Forſchungsergebniſſen der Schrift auseinanderſeßen : uns muß hier der

Wert der Feſtſtellung genügen, daß in der allgemeinen ſubjektiviſtiſchen Ver

wilderung der Äſthetik und literarhiſtorie Methode endlich wieder nottut. Dies

Methodologiſche hat ſchon Grolmans Hölderlinſtudien ausgezeichnet, ießt aber

dringt es mit überwindung der früheren Schwere klärend und ordnend bis in

alles Formale der Darſtellung. Dieſe geſellt Stifter zu Hölderlin und erhellt

mit der Zuſammengehörigkeit der beiden ob auch noch ſo verſchiedenen Geiſter

den Grund ihrer gleichzeitigen Wiederkehr. Im ,, Nachſommer “ erkennt Grol:

man die Wichtigkeit der ,,Dinge“, im „Witiko " die des ,, Dienſtes “. Das ſei„ "

nur ein einziger Hinweis auf die Feinheit der Erkenntniſſe und Beziehungen, an

denen die Schrift überreich iſt. Und ſie hat ſelber die Treue zu den Dingen, den

Ernſt und Eifer eines Dienſtes, ſie atmet auf jeder Seite den allzu ſelten ge

wordenen Geiſt der Sachlichkeit, Ruhe und Wahrhaftigkeit. Unſere Zeit braucht

Stifter als Erzieher - dahin führt uns Grolmans Arbeit, die ſelber, über alle

bloße Üſthetik hinaus, im ſchönſten Sinne erzieheriſch iſt.

Hans Brandenburg.

Udler, Friß : Waldemar Bonsels. Sein Weltbild u. f. Geſtalten . Frankfurt

am Main : Rütten & Loening 1925. (133 S. 89) Leinen 5 M.

" dler verſucht, vor allem aus der Trilogie Bondels „ Notizen eines Vagas

bunden“, eine eigenartige Weltanſchauung des Dichters herauszuſtellen

und bezeichnet das Werk als den Bildungsroman des neuen Bondelsſchen

Menſchen , des „ Vagabunden “ , wobei das Vagabundentum als Flucht und

Verneinung des Menſchen von heute und Glaube an den ,,ewigen Menſchen "

gekennzeichnet wird. Das Buch enthält ſchöne und große Gedanken, die man

jedoch , ſoweit ſie allgemein ſind, auch auf Fauſt anwenden könnte. Die Vor

ausſeßung des Verſuchs, nämlich ein beſonderes Weltbild des Dichters, iſt

mir nicht als Ergebnis entgegengetreten . Frig Rostosky.

Schmelzeiſen , G. R.: Die Idee des Barod . Düſſeldorf : Sul . Baedecer 1925.

(38 S. gr. 89) Halbleinen 2.50 M.

er Titel des Werkchens verheißt Unerfüllbares : die Kräftefülle und Er:

Abouche

baren Idee zu bringen . Aber ſelbſt um dieſe Einſicht bewußt zurücgeſchraubte

Erwartungen werden enttäuſcht: der Vortrag, offenbar für eine auf Volks

hochſchul-Niveau ſtehende Hörerſchar berechnet, trägt lediglich bekannte Tat

ſachen zuſammen , ohne jede neue Perſpektive; nicht einmal die Beziehungen

zwiſchen den einzelnen Kulturgebieten werden greifbar gemacht. Dafür finden

ſich Schlagworte und blumige Redewendungen in Fülle. — Druck und Papier

wichtigeren Inhalts würdig. Wolfgang von Einſiedel.
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Weltanſchauung und Philoſophie

Müller- Walbaum , Wilhelm : Vom ewigen Bral. Erfurt : Rurt Stenger

1925. (IV, 306 S. gr. 89) 8.75 M ; Halbleinen 9.75 M.

Dein äußerlich dreht ſich die Gedankenfolge dieſes Buches um den Ges

sa
Innerlich dagegen geht es um eine Philoſophie, die weit mehr noch als die

Deutung des Bayreuther Meiſters ins Algemeine ſchweift, ja, die eigent

lich deſſen Parſifal-Symbolik nur als Anſchauungsgrundlage benußt. Das

bedingt, insbeſondere, wenn man von des Verfaſſers früherem Werke „Die

Welt als Schuld und Gleichnis “ ausgeht und das vorliegende gewiſſer:

maßen als Ergänzung bzw. Vertiefung betrachtet, notwendigermeiſe eine

Auseinanderſeßung mit Otto Weininger. Dieſe freilich ſcheint allzu ſehr auf

das Prinzipielle gedrängt und allzu wenig das Einzelne zu berückſichtigen .

Viele Fragen bleiben daher völlig ungelöſt. Als Bauſtein einer großen meta

phyſiſchen Syntheſe mag das Werk immerhin gelten , legte Entſcheidungen

fällt es nicht. Alerander Baldus.

Barthel, Ernſt: Philoſophie der Eros. München : E. Reinhardt 1926. (197 S.

89) 4. M.

ieſe beſonnene und mit herzlicher Freundlichkeit des Gemüts wohl:

-

eine ruhige und gründliche Urt, über die erotiſchen und ſeruellen Probleme

Klarheit zu ſchaffen und dies mit erfreulichem Freimut. „ Es zeugt von

geradezu findiſcher Willkür – deren Urſachen jedoch begreiflich ſind

wenn die ſexuellen Wirklichkeiten im Zuſammenhang des Menſchlichen

manchmal ſo beurteilt werden , als ob ſie kein Eriſtenzrecht hätten" (S. 136

und 137) . Iroßdem darf eines nicht verſchwiegen werden : nicht entfernt er :

reicht das Buch die Liefe und leiderprobte Güte, die ſich in Georg Simmels

ſpätem Aufſak: ,, Fragment über die Liebe“ (Logos 10, 1921 ) ausſpricht

und die ſchwerlich im deutſchen Schrifttum dürfte überboten werden .

von Grolman.

Geißler, Fr. J. Rurt : Religion und Durchdringung. Eine philoſoph . Bot.

ſchaft an alle mit 2 Uuszügen aus : Das einheitliche Weſen des Raumes u.

richtungswichtige Punkte und Kurven des Dreiecks. Leipzig : Otto Hillmann 1925 .

(126 S. gr. 8°) Broſch . 4.50 M.

ie „ philoſophiſche Botſchaft an alle " iſt fürchterlich , ein halb laien:

prieſterlich, halb okkult-anmaßlich nichtiges Gerede eines jeden inneren

Gewichts entbehrenden Schwarmgeiſtes. Die „ , Auszüge“ ruhiger, aber kaum

nachprüfbar. Warnung vor Buch und Autor ! Georg Hallmann.

/
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Die

Terſteegen , Gerhard : Eine Ausw. aus i . Schriften , Liedern u. Sprüchen . Hrsg .

v. Tim Klein . München : Chr. Kaiſer 1925. (374 S. 89) 5 M ; Leinen 6.50 M.

erſteegen iſt leider viel zu wenig bekannt und in einer Zeit, wo don

katholiſcher Seite, z. B. vom Theatiner Verlag, mit verſchwenderiſcher

Hand Perlen katholiſcher Myſtik vorgelegt werden, iſt es gut, wenn auch

die Werte proteſtantiſcher Myſtik gezeigt werden. Nicht im Sinne einer Art

von Konkurrenz (das wäre dem Gegenſtand ſehr unangemeſſen ), ſondern

damit die Leute ergriffen werden . Die Terſteegen-Auswahl iſt vorzüglich,

der Herausgeber tritt bis auf ein paar einleitende Worte zurück, die Aus

ſtattung iſt ſchlicht, glücklicherweiſe ohne Vilder und Ruchſchmuck. Dem

Tert ſelbſt ſich zu nähern , iſt für den modernen Menſchen, der der Myſtik

nicht nahe ſteht, gar nicht ſo einfach. Er wird vielleicht mit der (mehr

als Anhang beigegebenen) Auseinanderſegung Terſteegens mit den philo:

ſophiſchen Schriften Friedrichs II . von Preußen beginnen , wobei ihm das

Gegenſäßliche und das Verbindende feſt programmatiſch entgegentritt. Sehr

inſtruktiv ſind alsdann die Seelſorgerbriefe. Von da aus wird der Zugang

zu Zerſteegen nicht mehr ſchwer ſein. Es beſteht gar kein Zweifel, daß Ters

ſteegens Wirkung bald eine ziemlich eindringliche ſein wird. Zum Schluß

eine Frage : denken Herausgeber und Verlag nicht auch an eine Jung-Stilling

Auswahl, die allerdings etwas umfangreicher werden würde ? Jung-Stilling

ſteht Terſteegen in nichts nach ! von Grolman.

Khan, Inayat : Die Schale von Saki. Gedanken f. tägl. Meditation . Überſ. aus

d . Engliſchen . Erlenbach : Rotapfel- Verlag 1925. ( 126 S. 8°) Kart. 2.50 M.

in öſtlicher Spruchweisheit iſt kein Mangel. Auch dieſes Bändchen ents

Predigten bedeutend tiefer und eindringlicher geſagt iſt. von Grolman.

Przywara, Erich , S. J .: Liebe. Der chriſtliche Weſensgrund. Freiburg i. B.:

Herder & Co. 1924. (III , 110 S.) kl . 8 ° Leinen 2.60 M.

o einfach lapidar der Titel dieſes Büchleins iſt, ſo vielfältig eindringlich

und verſtändnisvoll werbend iſt der Inhalt. Ein meiſterhafter Renner

ſeeliſcher Winkelzüge verfolgt ſein Wild durch alle Krummen der Verkennung

und Verwerfung, durch die Höhen eingebildeter und wirklicher Erhabenheit ,

durch alle Vorurteile und Spiegelfechterei ſelbſtſüchtiger Rechtfertigung bis zur

Ergebung in das große Liebeswerk der Freiheit in Gott. Das iſt kein Erbauungs

buch gewöhnlicher Art, ſondern ein wirklicher Führer aus Verworrenheit zu

Einfachheit. In der Einfachheit liegt die Wahrheit, mögen wir dieſe Wahrheit

ſo oder jo formulieren . Solch religiöſes Erleben der uralten Wahrheit hat die

Zukunft für ſich . Bernd Iſemann.
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Bildende Kunſt

Baum, Julius : Niederſchwäbiſche Plaſtik des ausgehenden Mittelalters.

Tübingen : Aler. Fiſcher 1925. (35 S., 90 S. Abb. 49) 7 M; Halbleinen 9 M.

er Verfaſſer beklagt ſich : „Die Niederſchwäbiſche Bildnerkunſt iſt ein

Stiefkind der deutſchen Kunſtgeſchichte ." Aber er hätte das ruhig vers

allgemeinern und für die ganze deutſche Bildnerkunft des Mittelalters be:

haupten können , abgeſehen von einzelnen beſonders beliebten Meiſtern . Glüd :

licherweiſe tritt hier langſam eine Wandlung ein , und Werke wie das vors

liegende helfen dazu an ihrem Teil. Es iſt notwendig, daß bei der Überfülle des

ungeſichteten und auch ſehr ungleichwertigen Stoffes zunächſt einmal lands

ſchaftsweiſe das Bedeutende herausgeholt wird. Dann erſt wird ein großer

allgemeiner Überblick möglich ſein . Baum bringt herrliche Schäße ans licht,

90 verſchiedene Aufnahmen von Werken, die vielfach in den Kirchen und Mu

ſeen kleiner und kleinſter Orte verſteckt ſind. In einer kurzen, aber gehaltreichen

Einleitung ſagt er alles Nötige zum Verſtändnis . Hermann Lertor.

Beenken, Hermann : Bildwerke des Bamberger Doms a . d. 13. Jahrh.

Mit 87 Abb. ( Ind. Sammlg.: Kunſtbücher deutſcher Landſchaften .) Bonn :

Fr. Cohen 1925. (24 S., 80 Taf. 49) 2.50 M.

er Bamberger Dom und ſeine Bildwerke gehört zu den allerkoſtbarſten

Schäßen unſerer bildenden Kunſt überhaupt. Beenken zeigt den Geſamt:

bau und ſeine Einzelteile und Plaſtiken in mehr denn 80 Abbildungen, deutet

ſie, zeigt die Entwi&lung des Bauwerkes und der einzelnen Bildwerke und gibt

ſo ein wundervolles Beiſpiel wahrhaft volkstümlicher lebendiger Kunſt

geſchichte. Die Abbildungen ſind ganz vortrefflich und bei ſo niedrigem Preis.

erſtaunlich gut. Dabei bekommt man ein wirklich auch tertlich gediegenes Werk,

und ſo unterſcheiden ſich überhaupt die ,, Kunſtbücher deutſcher Landſchaften ",

die der Verlag Cohen in Bonn herausgibt, vorteilhaft von vielen ähnlichen

billigen kunſtgeſchichtlichen Bilderbüchern, die doch recht oft arge Sammels

ſurien ſind. Johannes Demmeringa

Lübbede, Friedr .: Die Plaſtik des deutſchen Mittelalters. 2 Bde. München :

Piper & Co. 1924. (180 S., 165 Taf., 49) Halbleinen 90 M.

wei ſtattliche Großquartbände mit 165 Doppelton -Lichtdrucktafeln, auf

denen das Köſtlichſte, was die deutſchen Bildhauer des Mittelalters ge

ſchaffen haben, in ausgezeichneten Wiedergaben dargeboten wird. Man ſtaunt

über den unerſchöpflichen Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Leiſtungen .

Aus ganz Deutſchland, vom Bodenſee bis nach Danzig, vom Elſaß bis nach

Thorn , hat lübbecke Aufnahmen der bedeutendſten Meiſterwerke deutſcher Plas

ſtik zuſammengebracht, nicht nur Werke bekannter Künſtler, wie Riemens

zo
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ſchneider, Stoß, Viſcher uſw., ſondern auch die vieler namenloſer von nicht

minder großer Bedeutung. Die Geſchichte der mittelalterlichen Plaſtik beginnt

ja erſt langſam ſich aus dem Dunkel zu löſen.

Nachdem wir die Kunſt jedes Negerſtammes und jedes Erdenwinkels durch :

ſtöbert haben, entdecken wir endlich , daß auch unſere Väter ſozuſagen einiges

Merkwürdige geleiſtet haben. Lübbecke gibt noch nicht die endgültige Dar:

ſtellung der großen mittelalterlichen Bildhauerkunſt, die wohl heute noch nie:

mand geben kann, aber er gibt immerhin einen Überblick und die notwendigſten

Grundlagen. Deutlich genug ſprechen ja auch die Werke für ſich ſelber, nament:

lich in einer ſolchen überwältigenden Zuſammenſtellung wie dieſer. Möchten

die Deutſchen ſich langſam des Schaßes im eigenen Hauſe bewußt werden , und

möchte lebendiges Leben von ihm ausgehen. Jeder wird aus dieſen Bänden in

unmittelbarer Anſchauung viel Weſentliches von dem wahren Geiſt und der

Größe des Mittelalters erfaſſen . Heinz Waentig.

Kurth , Wily : Altdeutſche Holzſchnitt- Runft. (Sechzig Holzſchnitte von Dürer

u . a.) Berlin - Zehlendorf: Frit Heyder 1924. ( 103 S. 49) Halbleinen 12 M.

ine gedrängte bedeutende Darſtellung des altdeutſchen Holzſchnittes, dieſer

aber monumentalen Anfängen von 1400 an bis zu den grandioſen Höchſt:

leiſtungen des 16. Jahrhunderts, und zwar in der Hauptſache in wundervollen

Reproduktionen. Willy Kurth gibt nur eine kurze gute Einführung zu den köſt

lichen Bildwerken von Graf, Joſt Amman, Weidliş, Dürer, H. S. Beham,

Holbein, Flötner , Baldung, Grien , Burgkmair, Cranach u. v. a. Keine wiſſen

ſchaftlich kritiſche Publikation alſo, ſondern ein echtes Haus- und Volksbuch ,

ein würdiges Denkmal alter deutſcher Art und Kunſt. Heinz Waentig.

Lendede, Otto : an die Schönheit. Ein Album. München : A. Langen 1925 .

(IV S., 30 meiſt farb. Taf. 2 °) Leinen 20 M.

Reznicet, Ferdinand v.: Münchener Faſching. Ein Abum. Ebd. 1924. (III,

30 Blatt mit farb. Abb. 2º) Leinen 20 M.

wei der bekannten großen Künſtler- Alben des ,, Simpliziſſimus “. Bekannt

ſind auch die beiden Künſtler, und es iſt nicht nötig, ſie lange vorzuſtellen .

Beide ſind tot und um beide war es ſchade. Sie hatten beide viel Geſchmack und

heitere Herzen. Reznicek war der unbekümmerte, der urſprünglichere Zeichner,

Chroniſt des nun ſchon lange geſtorbenen , unvergeßlichen, köſtlichen Münchner

Faſchings. Lendecke war gemeſſener, kühler und vornehmer. Irgendwie ein

Träumer — in Seide, ſchönen Stoffen , edlen Möbeln und ſchönen Frauen .

Das Weſentliche des Werkes der beiden Künſtler iſt in dieſen beiden großen

prachtvoll ausgeſtatteten Bänden zuſammengeſtellt. farl Wilhelm.

3
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Refilehe

Geſchichte und Kulturgeſchichte

Brachvogel, Carry : Die Sochter Marie Antoinettes. Eine Bannerträgerin

d. Legitimität. Braunſchweig: 6. Weſtermann 1925. (185 S. 89) Leinen 5.60 M.

as wechſelvolle Schickſal Maria Thereſias, Marie Antoinettes älteſter

DIochter,diealseinziges Glied derköniglichenFamilieinFrankreich

die Schrecenszeit der Revolution überlebte und ſpäter als Herzogin von

Angoulême in dem Auf und ab der erſten Reſtauration , der hundert Tage,

der zweiten Reſtauration und der endgültigen Abbankung der Bourbonen

nach der Julirevolution Peine unbedeutende Rolle ſpielte, iſt der Gegenſtand

dieſer intereſſanten Monographie. Der ungewöhnlich ſtarke und tatkräftige

Charakter der Herzogin iſt auf Grund guten Quellenmaterials ohne Schön

färberei plaſtiſch herausgearbeitet. Eliſabeth Maderno.

Paléologue, Maurice : Um Zarenbof während des Weltkrieges . Tagebücher

u . Betrachtungen . Aus d . Franzöſ. v . L. Rottenberg. Mit e. Einl. v . Benno von

Siebert. 2 Bde . München : F. Bruckmann 1925. (XII, 479 ; 506 S. 8°) 18 M ;

Leinen 22 M.

Veiches Tatſachenmaterial geben dem Buch ſeinen Gehalt, die knappe,

ſichere Art der Charakteriſtik ſeine Würze. Zur Kritik zu ſißen haben hier

Politiker, Militärs und Hiſtoriker. Sie wird ſcharf werden , aber anerkennen

müſſen, wie geradlinig und ſiegesbewußt die Feinde diplomatiſch arbeiten trok

voller Erkenntnis ihrer oft unhaltbaren Lage. Der geſchichtliche Wert ruht noch

mehr in dem , was verſchwiegen, als was in den wohlgeformten, gewiſſenhaft

überlegten , ausgefeilten Lagesnotizen geſagt wird. Der eigentliche Reiz des

Buches liegt in einem Kontraſt : der Weltbürger und republikaniſche Staats

mann der grande nation auf dem Parkett des abſolutiſtiſchen Hofes Europas !

Unſcheinbare Worte verraten ſeine ſetündliche Niederlage vor der diamantenen

Pracht und Eleganz der Romanows, ihrer höfiſchen und kirchlichen Myſtik.

Die Bemerkungen über das Leben der Zarenfamilie, die Streitigkeiten des

Generalſtabs, über Rasputin , die Parteien, die Regierung, über Kirche und

Gendarmerie, Volk und Großinduſtrie, über Kaſematten und Salons halten

den Leſer in erregter Spannung, weil tiefſte Erlebniſſe ihn mit der Zeit des

großen Krieges verbinden . In Wahrheit iſt Paléologue nur Diplomat. Der er:

friſchende Ausbruch reiner, männlicher Perſönlichkeit, wie bei Bismarck, fehlt

völlig. Irgendwo bleibt alles, was er ſagt ,,brilliante Ronverſation “, welche

die „ germaniſtiſchen Mächte " – ſo heißt Paléologue Deutſchland und Öſter:

reich — im Grunde verabſcheuen . Troß ſeiner klugen Augen, ſeiner geſchickten

Sprache ein Fremder auf ruſſiſcher Erde ! (Unlieb bemerkbar macht ſich das

Fehlen eines Perſonenregiſters .) Hans Traub .

.
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M:

Boebu, Max von : Die Mode. Menſchen u. Moden im Mittelalter. Vom Unter

gang d. alten Welt bis z. Renaiſſance. Nach Bildern u. Kunſtwerken d . Zeit

ausgew . u. geſchildert. München : F. Brudmann 1925. (VIII, 284 S. mit Abb.,

24 Taf. 89) Pappe 8 M ; Leinen 9 M; Halbleder 14 M.

ar von Boehns amüſante und lehrreiche Plaudcreien über die Ent:

widlung der Mode ſind allgemein bekannt. Die vielen früheren Bände,

die von der Renaiſſance bis zur Gegenwart führten , unterlegt er jegt mit

einer Darſtellung mittelalterlicher Moden . In Wahrheit gibt er ja viel mehr

als nur eine Darſtellung der Kleidermoden . Seine Bücher mit ihrem reichen

und ſeltenen Bildermaterial ſind die reizvollſte Sitten- und Kulturgeſchichte,

die ich kenne. Auch der neueſte Band lieſt ſich ſehr vergnüglich und läßt ſich

noch vergnüglicher beſchauen . Die Bände werden beſonders den Damen

Freude machen . Hermann Leptor.

Abenbec, Carl : Die deutſche Pompadour. Leben u. Briefe d . Gräfin von

Lichtenau . Ein biograph. Porträt in Selbſtzeugniſſen u. 3eugniſſen v . 3eit.

genoſſen . Leipzig : Klinkhardt & Biermann 1925. (288 S., 7 Taf. kl . 89) Leinen

8 M ; Leder 12 M.

Derſ.: Pauline Wieſel. Die Geliebte d . Prinzen Louis Ferdinand von Preußen .

Ein Charakterbild aus d . Zeit d . Romantiker in zeitgenöſt. Zeugniſſen u. Briefen .

Ebd . 1925. (292 S., 7 Abb. fl . 89) Leinen 8 M ; Leder 12 M.

as intereſſante an den vorliegenden Monographien iſt, daß ſich der

Frauen
begnügt, ſondern aus ihren Selbſtzeugniſſen und den Zeugniſſen ihrer Zeits

genoſſen , vor allem aus ihrem Briefwechſel, das Weſen und Schidſal dieſer

Frauen vor uns erſtehen und uns ihre Wirkung auf ihre Zeitgenoſſen gleich :

ſam miterleben läßt. So rundet ſich das Lebensbild der Gräfin Lichtenau,

der Geliebten Friedrich Wilhelms II ., zu einem packenden Zeitgemälde des

ſterbenden Rokoko, ſo erleben wir Pauline Wieſel in ihrer verwirrenden

Gefühlskraft und Einzigartigkeit des Temperaments inmitten der Stickluft,

der geiſtigen Wirren und Ekſtaſen des ſich emanzipierenden Berlin um 1800.

Beide Bände beruhen auf gründlichſtem Quellenſtudium .

Eliſabeth Maderno.

Sell, Sophie Charlotte von : Die Königin . Ein Lebensbild . Stuttgart: 3. F.

Steintopf 1925. (126 S. mit Abb., 3 Taf. 89) Leinen 3.50 M.

Diel.: Eine Frohnatur. Ein Lebensbild . Ebd. ( 127 S. mit Abb. , 1 Taf. 89)

Leinen 3.50 M.

opulär gehaltene lebensbilder der Königin Luiſe und von Goethes

Mutter. Die Darſtellung iſt gut lesbar, geht aber nirgends in die Tiefe

und verrät nirgends eine perſönliche Stellungnahme, ein eigenes Urteil der

Verfaſſerin. Eliſabeth Maderno.
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Die

Almanache und Jahrbücher

Riederſachſenbuch . Ein Jahrb . f. niederdtſche Art. Hrsg. v . Rich . Hermes u.

verantwortl. geleitet v . Albrecht Jansſen . Jahrg . 10. Hamburg : R. Hermes

1926. (186 S. mit Abb. 8°) Halbleinen 4 M.

ie periodiſchen Erſcheinungen auf dem Gebiete der niederdeutſchen Litera

tur, die von den Inflationsmächten beſonders hart angefaßt waren ,

finden allmählich ihre alte Geſtalt wieder. Während noch im vorigen Jahre das

„ Niederſachſenbuch " als Doppeljahrgang erſchien, iſt in dieſem Jahre die alte

Form wieder da. Der Inhalt in ſeiner Dreigliederung : Artikel über nieder

deutſche Kulturgebiete, Proben aus der neueren niederdeutſchen Literatur und

der beſonders verdienſtvolle , niederdeutſche Kürſchner “ mit ſeinen bibliogra

phiſchen und perſonellen Angaben iſt bekannt und geſchäßt. Hans Balzer.

Das Bärenreiter- Jahrbuch . 2. Folge 1925. Hrsg. v . Rarl Vötterle. Augs

burg : Bärenreiter- Verlag 1925. (56 S. mit Abb., gr. 8°) 75 Pfg . - Beilage :

Wer ſich die Muſik erkieſt, hat ein himmliſch Gut genommen . Eine Ausleſe

f. d. Anfang. Hrsg. v. Finkenſteiner Bund. Ebd. (28 S. quer 8°)

ieſer junge Verlag mit dem köſtlichen Bruno Goldſchmid -Signet zeigt

, ,
- Über:ſagen : einer ſangfrohen Jugendſeligkeit, wurzelt er im Religiöſen

konfeſſionellen - , ſtrebt ins Liefmenſchliche. Auch dem nicht unbedingt

Henſel ( Walther ), Thylmann, Übelader Ergebenen leuchtet die ſtille Ziel

ſtrebigkeit dieſer jungen Kräfte ein, deren kauterkeit man ein paar berbe,

männliche Striche wünſcht; deren Geſchloſſenheit zwar die Gefahr der Ruhm

Inzucht im Waſſerglaſe birgt, aber für anfängliches Erſtarken ihren Vorzug

hat. Es wäre Augsburg zu gönnen, daß ſolch ein Verlag groß würde in

ſeinen Mauern. Richard Euringer

Erzählerkunſt. Ein Almanach auf d . Jahr 1926. Hrsg. v . E. 4. Rheinbardt.

Leipzig : Paul Lift 1925. (XV, 271 S., 13 Saf. 89) Pappe 2.50 M.

Der etferne Steg. Jahrbuch 1926. Frankfurt: Frankf. Societäts - Druckerei.

( 248 S., 8 Taf. fl. 4 °) 3 M.

ie moderne Almanacheditionstechnik hat mit dieſen beiden Erſcheinungen

,
allerdings unter Zuhilfenahme eines Lurus, der früher zu ſolchem doch mehr

untergeordneten Zweck geſpart worden wäre. Beide Drucke geben mehr als

ein Bild des jeweiligen Verlages und ſeiner Arbeit, ſie regen an und in

formieren auf angenehme und knappe Weiſe, wobei zu erwähnen iſt, daß

ſich der Paul Lift-Almanach überwiegend der ſchönen Literatur zuwendet,

indes der ,,eiſerne Steg“ eine geſchloſſene geiſtige Einheitlichkeit eines größeren

Kreiſes von Wollenden vortrefflich erkennbar macht. von Grolman .
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Die Schattammer . Norddeutſches Jahrbuch . Hrsg. v . Wilhelm Scharrelmann.

Bremen : Schünemann 1926. (298 S., 32 S. Abb., 4 Taf. kl . 4º) Leinen 8 M.

er zweite Band der „ Schaßkammer ", in anſprechenderem äußeren

Gewande als ſein Vorgänger, iſt der norddeutſchen Frau gewidmet

und enthält außer lyriſchen und epiſchen Beiträgen dieſes Themas einige

treffliche kunſtkritiſche Aufſäße über norddeutſches Schrifttum . Ein ſchon

gegenüber dem erſten Bande erhobenes Bedenken tritt angeſichts der noch

wertvolleren Gabe des neuen Bandes um ſo ſchärfer hervor : die allzu reiche

Auswahl des Gebotenen gefährdet den Begriff „ norddeutſches Schrifttum “ ,

einen Begriff von eigentlich nichts als geographiſcher Beziehung. Zumindeſt

aber — um nur dies beiſpielhaft zu vermerken — umſchließt er nicht Pontens

ſonſt meiſterliche Novelle „, Anna Paulas Beſuch “ . Warum an Stelle der

Rheinländer nicht die „ norddeutſcheren “ Oſtpreußen ? Otto Aug. Ehlers.

Leb. 2.50

Neue Bücher im März

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche Britiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften .

Werke Berger , Giſela v.: Der alte Herr. Novellen .

Gotthelf, Jeremias : Sämtliche Werke. ( Öſterreichiſche Bücherei. 17.) Wien : A.

In Verb . mit d. Familie Bißius u. mit Hartleben 1926. (106 S. kl.8°) Halblein. 2.50

Unterſtüßung d. Kantons Bern hrsg. v. Betſch , Roland : Der Chineſe. Novelle. (In

Rudolf Hunziker u. Hans Bloeſch .BD 13 : 0. Sammlung : Das Tor.) München : Köſel

Zeitgeiſt u . Bernergeiſt. Erlenbach - Zürich : & Puſtet 1925. (43 S. 16 °) Lein . 1.50 ;

E. Rentſch 1926. (652 S. 8°)

8.50 ; Lein . 10.50 ; Halbled. 14.50 Bülow , Joachim von : Die gelbe Flagge.

Heſie , Hermann : Geſammelte Werke : Phantaſt. Roman. (Romanbibliothek. BD

Bilderbuch . Schilderungen . Berlin : S. 991.) Stuttgart: Engelhorn 1926. ( 144 S.

Fiſcher 1926. (320 S. 8°) 5.- ; lein. 7.— kl. 8 ) 1.- ; lein. 1.75

Doyle, A. Conan : Die verlorene Welt.

Romane und Erzählungen Abenteuer-Roman . Überſ. v. Karl Soul.

Arnac , Marcel : Im Tollhaus der Freude. Mit 8 Zeichn . v. Richard Duſchek. Berlin :

Überſ. v. Käte Minş. München : Allgem. Scherl 1926. (272 S. 8°) 4.- ; lein . 6.

Verlagsanſtalt 1926. (VIII, 242 S. mit Die Erzählungen aus den tauſendundein

Abb. 8°) 3.70 ; Pp. 4.50 Nächten. Vollſt. deutſche Ausg. Zum erſten:

Babel , I.: Geſchichten aus Odeſſa. Aus d. mal nach 8. arab. Urtert d. Calcuttaer Ausg.

Ruff. v. Dmitrij Umanskij . Berlin : Malit: vom I. 1839 übertr . v. Enno Littmann .

Verlag 1926. ( 112 S. 8°) 1.60; Halblein. BD 4. Leipzig : Inſel- Verlag 1926. (872 S.

kl. 8°) Lein. 12.— ; led. 20.

Baum, Vidi : Tanzpauſe. ( Ind.Sammlg : Flamm , Peter : Ich ? Ein Roman . ( In : Fi

Kriſtall - Bücher.) Stuttgart: Fleiſchhauer ſchers Romanbibliothek.) Berlin : S. Fiſcher

& Spohn 1926. (79 S. kl. 8°) lein . 2.50 1926. ( 135 S. kl . 8°) 1.50 ; lein . 2.50

Becher, Johannes R.: Der Bankier reitet Green , F.: 3. R. ſiegt! Roman. Aus d.

über das Schlachtfeld. Erzählung. Wien : Amerikan . v. Hugo Zehder. Leipzig : Keil

Agis-Verlag 1926. ( 91 S. Fl . 8°) 1.- 1926. (242 S. 8°)

3.— ; lein. 4 .

Lein . 5.
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1.20 Lein . 1.50 ;

Led. 2.50
.

Lein . 5.50

Hanſtein , Otfrid von : Semiramis . Ein Peter , Richard : Die beſiegte Stadt. Roman .

Roman aus d. Grenzzeit zwiſchen Geſchichte Wien : Amalthea - Verlag 1926. ( 201 S. 8 °)

u. Sage. (Menſchen u . Zeiten. 4.) Leipzig: 2.50 ; geb. 3.50

Grunow & Co. 1926. (291 S. kl. 8°) Prouſt, Marcel : Lage der Freuben. Mit e .

3.— ; Halblein . 4.- ; Lein . 4.50 Vorm . v. Unatole France. Uus 6. Franz. d.

Hoechſtetter , Sophie: Königin Luiſe. Ernſt Weiß. Berlin : Propyläen - Verlag

Hiſtor. Roman. Mit 24 Wiedergaben nach 1926. (258 S. 8 °) 3.20 ; Lein. 4.50

zeitgenöſl. Bildern u. l. Brieffakſ. Berlin : Rüſt , Edela : Der Fluch der Maria Slo :

R. Bong 1926. (375 S. 89) 5.- ; Halblein . wanka . Roman . Leipzig : Grunow & Co.

6.50 ; lein . 7.50 ; Halbled. 12.- 1926. (348 S. kl. 8 °) 4.- ; Halblein . 5.

Holleuffer- Rypke, Konradvon : Volk der Ruſt , Albert Otto : Kunſt. Novelle. (In 0.

Heimat. Erzähl. aus d. Erzgebirge. Leipzig : Sammlung : Das Tor.) München : Köſel

B. Gebauer 1926. (32 S. gr. 8°) & Puſtet 1925. (67 S. 16 °)

Hollm , Hans Wilhelm : Der blaue Ring.

Marine-Roman . Berlin : Deutſche Schiff: Schäfer, Walter Erich : Die zwölf Stunden

fahrt 1926. (326 S. 8°) 4.50 ; Lein . 5.50 Gottes. Erzählungen . Stuttgart: Engels

Jammes, Francis : Der baskiſche Himmel. horn 1926. (321 S. 8°) Lein. 8.

übertr. v. Iakob Hegner. Hellerau : I.Heg: Schmidt, Lothar H. Br.: Die legten derer

ner 1926. (165 S. 8°) vom Niephof. Novelle. Düſſeldorf: leſch

Derſ.: Marie od. DieGeſchichte es jungen Schmiß, Carl: Eine königliche Frau.Ham :
& Irmer 1926. (110 S. 8°) 2.50 ; lein . 3.50

Mädchens vom Land. Übertr. o. Jakob

Hegner. Ebd. 1926. (88 S. 89 Lein. 4.50
burger Roman. Neu - Finkenkrug b. Berlin :

H. Paetel 1926. (354 S. 8 °) 5.50 ; geb. 7.

Kind, Hans E.: Die Anfechtungen des

Nils Brosme. Roman. Aus 0. Norweg.
Schneider, Elſe: Die ſchöne Maria. Ro

übertr. u. mit Anm. verſ. v. Ellinor Dröſſer.
man . Regensburg : 3. Habbel 1926. ( 167 S.

fl. 8° )

(Nordiſche Bücher. BD 15.) Leipzig : 3. Lraber, Alfred : Unſer Weg. Roman.
1.50 ; Lein . 2.50

Haeſſel 1926. (334 S. 89 4.- ; lein . 7.
Zürich : Oprecht & Helbling 1926. (222 S.

Knobloch , Hans : Der Pfarrer von Lehen .
80) Halblein . 4.

Novellen . Stuttgart : Cotta 1926. ( 206 S. Uenke, Hertha : Unter der Trikolore. Ein
8 ° ) 3 .-— ; Lein. 5.

Roman aus Straßburgs Schickſalstagen .
leppin, Rudolf : Der Specht von Holz

Dresden : Strom -Verlag 1925. (420 S. 8°)
hauſen . Eine Erz. aus d. 30jähr. Kriege.

Halblein. 5.50

Prißwalk: A. Tienken 1925. (98 S. 8°) 1.
Winterl , Hans : Springflut. Skizzenbuch

Mann, Heinrich : liliane und Paul. Novelle.
e. Urbeiters. Heilbronn : Kunter 1926.

Wien : P. 3ſolnay 1926. (112 S. kl . 8°)
(77 S. kl. 8°) Pp. 1.80

3.50 ; Pp. 3.90 ; Lein. 4.90 Wolff, Harry : Die Leute vom Möhlenhof.

Nelius , Fred : Brunft“. Ein „ Weißer Erzählung aus d. niederſächſ. Bauernleben .

Hirſch " -Roman . Leipzig : Grunow & Co.
Hamburg: Neuland-Verlag 1926. (63 S.

1926. (259 S. kl . 8°) 3.50 ; Halblein . 4.- 89)
1.25 ; Halblein. 2.

Neumann, Felir : Die wandernde Seele.

Roman. Leipzig : Grunow & Co.1926. (212 Lyrik und Epit

S. 81. 8°) 2.50; Halblein . 3.— ; lein. 3.50 Biermann , Wilhelm : Tilla Durieur. Ge:

Derſ.: Der Weg der roten Spinne. Roman. dichte. Titelbl. u . 1 Orig.-Lith. v . B. M.

Ebd. 1926. (211 S. kl . 8°) 2.50 ; lein . 3.50 Herko. Berlin : Reuß & Pollack 1925

Nieſe , Charlotte : Die Reiſe der Gräfin (44 S. 89) Pp. 2.50

Sibylle. Roman. Hamburg : Alſter -Verlag Braun , Felir : Das innere Leben. Gedichte .

1926. (256 S., 1 Titelb . 8 °) Uus 0. Jahren 1913—1925. Leipzig : Inſel:

Nikitin , Nikolaj : Der Flug. Übertr. v. Verlag 1926. (115 S. gr. 8°) Lein . 6.

Gregor Jarcho. Berlin : Propyläen -Verlag Eiđen, Carl von: Blumenlieder. Düſſel:

1926. ( 184 S. 89) 2.50 ; lein. 3.75 dorf : Bagel 1925. (136 S., 1 Taf. 8°) 3.

1

Lein . 5.50
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Kč. 10.

Forbes -Morre , Irene: Uusgewählte alte Schaeffer, Albrecht: Der Gefällige. Luſt:

u. neue Gedichte. Stuttgart: Deutſche Ver: ſpiel. Frei nach Diderots „Est-il bon, est- il

lags -Anſtalt 1926. (142 S.gr. 8 ° ) Lein.4.- méchant?“ Potsdam : G. Kiepenheuer

Frenk , Hans : Das Ich im Al. Wien : 1925. (92 S. 8°) 2.- ; Pp. 3.

C. Konegen 1926. (97 S. 8°) Lein. 4.50 Schnißler, Arthur : Der Gang zum Weiher.

Kapri , Rudolf : Die Zingarella. Gedidite Dramat. Dichtung. Berlin : S. Fiſcher

u. Gedanken. Graz: U. Moſer 1926. ( 76 S. 1926. (164 S. 89) 4.- ; Pp. 5.

kl. 8°)
Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Kuhlmeyer, Georg : Gang durch die Nacht.

Stettin : H. Moenck 1926. (46 S. 8°)
Aly , Wolf : Geſchichte der griechiſchen Lite:

Halblein . 2.- ; Halbleb.s.
ratur. (In d. Sammlung: Die Handbiblio:

Neumeyer, Fred : Ausraſt und Wander
thek d. Philologen .) Bielefeld : Velhagen

ſchaft. Gedichte. Berlin : £. Schneider 1925 .
& Klaſing 1925. (XVII, 418 S. gr . 8°)

(58 S. gr. 8°) 2.50 ; Halbled. 4.50
8.-- geb. 9.

Noboda , Alexander : Die Wunder der
Belart, Urs : Gehalt u. Aufbau von Hein

fremden Nächte. 3 Zyklen Gedichte. Köln :
rich Heines Gedichtſammlungen . (Sprache

P. Gehly 1926. (62 S. gr. 8 °)
u . Dichtung. H. 38.) Bern : P. Haupt 1925 .

4.

Schell, Hermann Ferdinand: Gedichte. Borderdt, Hans Heinrich: Geſchichte des
(133 S. gr. 89)

München : Bayern - Verlag 1926. ( 57 S.,
Romans und der Novelle in Deutſchland.

1 Titelb. 80) Halblein. 2.
TI. 1 : Vom frühen Mittelalter bis zu Wie:

Vallazja , Karl : Uus ſtillen Stunden. Ge:
land. Leipzig : I. I. Weber 1926. (XV,

dichte. Nikolsburg , Mähren : A. Bartoſch
331 S. 49) 12.50 ; lein. 14.50

1926. (94 S. 8°)
Derſ.: Der Renaiſſanceſtil des Theaters.

Ein prinzipieller Verſuch. Halle : M. Nie
Drama

meyer 1926. (III, 44 S., 10 Taf. gr. 8°)2.50

Berger, Ludwig : Luiſe, Kronprinzeſſin von Brad, Emil : Die Landſchaft in C. F.

Preußen . Berlin : Propyläen - Verlag 1926. Meyers Novellen und Gedichten . Leipzig :

(150 S. Pl. 89) 2.50 ; lein. 3.50 H. Haeſſel 1926. ( 108 S. 8°) 3.50

Derſ.: Luiſe, Königin von Preußen. Schau: Buchholz, Karl: Ulrich von Huttens latei:

ſp. Ebd. 1926. ( 150 S. kl. 8°) 2.50 ;
niſche Schriften und die Dunkelmänner :

briefe. (lateiniſche Quellen d. deutſchen

Bethge, Ernſt Heinrich : Die Traumgeige. Mittelalters . H. 16.) Frankfurt a. M.: M.

Märchenſp. Leipzig : A. Strauch 1926. (52S . Dieſterweg 1926. (32 S. kl. 8 °) -.60

8 °) Cyfarz , Herbert: Literaturgeſchichte als

Derſ.: Reinete Fuchs. Schelmſpiel. Ebd. Geiſteswiſſenſchaft. Kritik u. Syſtem .

1926. (41 S. 8 °) Halle : M.Niemeyer 1926. (V, 304 S. gr.

Blume , Bernhard : Bonaparte. Ein Stück . 89 ) 10.— ; Lein . 12.

München : G. Müller 1926. ( 130 S. 8°) 4.- Dibelius, Martin : Geſchichte der urchrift:

Hünefeld , E. G. v.: Die Stunde der Ent: lichen Literatur. 2 Bde. (Sammlung Go:

ſcheidung. 3 Einafter. (Hagen . Retraite. Der ſchen . 934. 935.) Berlin : de Gruyter & Co.

leßte Kampf.) Bremen : F. Leuwer 1926. 1926. (108, 110 S. kl. 89) Lein. je 1.50

( 92 S. 8 ) 4 . Die Ernte. Abhandlungen zur Literatur:

Lernet -Holenia , Alerander : Demetrius wiſſenſchaft. Franz Muncker zu ſ. 70. Ge:

Haupt- und Staatsaktion . Berlin : S. burtstage überreicht. Hrsg. v. Friß Strich

Fiſcher 1926. (79 S. gr. 8 °) 3.50 u. Hans Heinrich Borcherdt. Halle : M.

Müller, Hans : Veronika . Ein Stück All: Niemeyer 1926. (VII, 413 S., 1 Titelb .,

tag. Stuttgart: I. G. Cotta 1926. ( 141 S. 10 Laf. gr. 80) 16.- ; lein. 18 .

8°) 2.50 Rudolf Euđen und ſein Zeitalter. Studien

Peget, Wolfgang : Laſſalle. Trag. Komödie. v. Friedrich Lienhard, Alfred Bed , Curt

München : G. Müller 1625. (98S. 8°) 4.- Hacer u. Bruno Jorban . (Schriften aug 0 .

Lein . 3.50

2.

2.

:
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I.

ܪ

2.10

Eudenkreis . H. 21.) Langenſalza : H. Beyer Mit Bildn. 0. Thomas Mann, Wilhelm

& Söhne 1926. (84 S. 8°) 1.65 0. Scholz, Enrica v. Handel-Mazzetti u.

Freyhan, Mar: Georg Kaiſers Werk. Ber- Friş v. Unruh. Berlin : De Gruyter & Co.

lin : Berlag Die Schmiede 1926. (372 S. 8 °) 1926. ( VI S., 262, 1257 Sp. 89) Lein . 18.

4.50 ; Lein . 7.50 Lerch , Eugen : Romain Rolland und die

funt, Philipp : Von der Auftlärung zur Erneuerung der Geſinnung. Mit Bild u .

Romantik. Studien z. Vorgeſchichte 0. 2 Fakſ. ( Epochen d. franzöſ. Literatur.

Münchener Romantik. München : Köſel Erg.-Bd.) München : M. Hueber 1926 .

& Puſtet 1925. VII, 212 S. gr. 8 ° ) 5.50 (332 S. 8 °) 7.50 ; geb. 9.50

Galahad , Sir : Idiotenführer durch die Lewin, ludwig : Die Jagd nach dem Erleb :

ruſſiſche Literatur. München : A. Langen nis. Ein Buch über Georg Kaiſer. Berlin :

1925. ( 164 S. 89) 3.- ; geb. 5.- Verlag Die Schmiede 1926. (194 S. 8 °)

Gaß, Eliſabeth : Erinnerungen an Heinrich 3.- ; Lein . 5.

von Treitſchke. Seine Freundſchaft mit Liber amicorum . Romain Rolland. Hrsg.

Wilhelm Gaß. Heidelberg : I. Hörning v. Marim Gorki, Georges Duhamel, Stefan

1926. (4 S. 49) -.50 Zweig. Zürich : Rotapfel-Verlag 1926. (406

Geithner, Oskar :Goethes Weltanſchauung S., mehr. Laf. gr. 89) Halbperg. 15.

und Religion . Naumburg : H. Sieling loiſch , Johann : Rudolf Weber. Ein Zipſer

1926. (24 S. 89) Volksdichter. Vorm .: Jonathan Paul Ha

Gundolf, Friedrich : Caeſar im neunzehn- berern. Budapeſt: £. Kókoi 1925. (126 S.,

ten Jahrhundert. Berlin : G. Bondi 1926. i Kt., 1 Titelb . kl. 89) 2.50

( 90 S. 89) 3.— ; lein . 5.- Möller, Alfred : Der Schauſpieler. Bom

Hagen , Benno von : Platon als ethiſcher Weſenſ. Kunſt. ( Wiſſen u . Wirken . 29.)

Erzieher. ( Schriften aus d. Eugenkreis. Karlsruhe : G. Braun 1926. (73 S. 8 °) 1.80

H. 20.) Langenſalza : H. Beyer & Söhne Müller, Mar : Die franzöſiſche Philoſophie

1926. (108 S. 89) der Gegenwart. (Wiſſen u. Wirken . 32.)

Heine, Anſelma : Mein Rundgang. Er: Karlsruhe : G. Braun . 1926. (58 S.8 °) 1.20

innerungen. Stuttgart : Dtſche Verlags-Un- Neumann , Friedr.: Der Altonaer „ Ioſeph"

ſtalt 1926. (203 S., I Litelb . 89) Lein . 4.50 und der junge Goethe. Ein Beitr.z.Geſchichte

Heldburg , Freifrau von ( Ellen Franz) , der neuhochdeutſchen Reimſprache. Halle :

Gemahlin D. Herzogs Georg II . v . Sachſens M.Niemeyer 1926. (41 S. gr. 8 °) 1.20

Meiningen : Fünfzig Jahre Glück und Leid . Röhl, Hans : Sturm und Drang. Eine Ein

Ein Leben in Briefen aus d . I. 1873–1923. führung. (Ind. Sammlung : Deutſchlund :

Leipzig : Koehler & Umelang 1926. ( 264 S. liche Bücherei.) Leipzig : Quelle & Meyer

mit Abb., zahlr. Laf. 8°) 1926. (47 S. 8°) –.60

Jacob, Gerhard : Das Wert Thomas Joſeph Victor von Scheffel im lichte ſ.

Manns. Bibliographie. Berlin : S. Fiſcher 100. Geb. Eine Huldigung deutſcher Dichter

1926. (54 S. 89) 3.50 u. Schriftſteller. Hrsg. v. Scheffel-Muſeum
Umfaßt d . Veröffentlichungen bis 3. 31. XII . 1925. in Mattſee -Salzburg. Stuttgart: Bong

Keyſerling , Graf Hermann : Die neus & Co. 1926. ( 119 S. 89) Pp. 2.50

entſtehende Welt. Darmſtadt: D. Reichl Briefe von und an Friedrich und Dorothea

1926. ( 139 S. 8 °) 6.–
Schlegel. Geſammelt u. erl. Durch Joſef

Klemperer, Victor : Romaniſche Sonder : Körner. (Die Brüder Schlegel. 1.) Berlin :

art. Geiſtesgeſchichtl. Studien . München : Astaniſcher Verlag 1926. (VII, 727 S.,

M. Hueber 1926. (VIII, 471 S. 8°) mehr. Iaf. u. Fakſ. gr. 89) Halblein. 12.50

12.50 ; geb. 14.50 Schneiderreit, Mar: Peſtalozzi. Ein

Krieger , Bogdan : Scheffel als Student. Führer zu wahrem Chriſtentum . Liegniß :

Mit 1 Titelb . u. 5 Lertabb. Stuttgart: Seyffarth 1926. ( 131 S. 8 °) 3.- ; geb. 4.

Bonz & Co. 1926.(244 S.8°) 3.50;lein.s.- Schürr, Friedrich : Das altfranzöſiſche

Kürſchners deutſcher literatur -Kalender. Epos. Zur Stilgeſchichte u. inneren Form d .

Hrog. v. Gerhardt Lüdtte. Ig. 43. 1926. Gotik . (Epochen 0. franzöſ. Literatur.

I

Lm . 1o .-
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183



Die ſchöne literatur Nr. 4 / April 1926

1.) München : M. Hueber 1926. (XX ,

512 S., mehr. Laf. 8°) 14.- ; geb. 16.—

Singer, S.: Die Artusſage. Bern : P.

Haupt 1926. (24 S. gr. 8°) I.

Starke , G.: Wegweiſer zur Laienbühne.

( Bücherei f. Jugendpflege. H. 6.) Dort:

mund : Fr. W. Ruhfus 1926. (53 S. 80) 1.50

Strich , Friß : Natur und Geiſt der deutſchen

Dichtung. Ein Vortr. Halle : M. Niemeyer

1926. (29 S. gr. 8°) 1.20

Urtel , Hermann : Guy de Maupaſſant. Stus

bien 3. f. fünſtler. Perſönlichkeit. (Epochen 8.

franzöſ. Literatur. Erg.-Bd.) München : M.

Hueber 1926. (294 S. 89) 8.- ; geb. 10.

Die Wiener Reinhardt -Bühne im Licht:

bild . Hrsg. v. Hans Böhm. Spielj . 1 .

1924/25. Mit 123 Ubb., die v. Hrsg.

während d. Vorſtellungen im Theater in d.

Joſefsſtadt angefertigt wurden . Wien :

Amalthea -Verlag 1926. (20 S., 51 S. Abb.

Pp. 3 .

Winkler, Hans : Georg Büchners Mon:

zeck “. Greifswald : f. Bamberg 1925.

( 240 S. mit Fig. gr. 8')

gr. 89)

,

3.60

Zeitſchriftenſchau März 1926

Uuffäße über zeitgenöffiſche deutſche Dichtung, juſammengeſtellt von Wilhelm Frels .

Benninghoff, Ludwig : Zum modernen Blund . Kruſe, Iwen : Vom nieder:

Epos. In : Der Kreis. Hamburg. Ig. 2, deutſchen Mythus. In : Hamburger Frem:

H. 2, Febr. S. 6669. denblatt v. 5. Febr. 1926.

Franck, Hans : Vom Drama der Gegen: Der niederðt. Mythus, der vergeſſen ſchien ,

wart. 10. Spiel . In : Die literatur. Ig. 28, wird neu belebt von Bl. ( ,,Streit mit den

H. 5. Febr. S. 257–262. Göttern " ).

Lehmann , Karl : Das rheiniſche Schickſal Bronnen. - ( Jacobſohn , Siegfried :)

im Drama. In : Preuß. Lehrer - Ztg. 1926 , Bronnen . In : Die Weltbühne. Ig. 22, Nr 6,

Nr 24 , 25. Febr. 9. Febr. S. 222-223.

Joachim v. 0. Golg „ Stein im Schwarz- Claudius. — Wettſtein , Heinrich : Hers

wald" ; Paul Zech ,, Erde" ; leo Sternberg
mann Claudius,ein niederdeutſcher Dichter.

,, Separatiſten ". In : Niederdeutſcher Heimatfreund. Ham:

Rychner , Mar : Zur Schweizer Literatur.
burg : Hamb. 8 -Uhr - Abendblatt. Ig. 5,

In : Neue Schweizer Rundſchau (Wifien u.
Nr 4 , Jan. 1926. S. 148—149.

Leben) . Ig . 19, H. 1 , 10. Jan. 1926. S. 92
Dauthendey. — Binz, Arthur Friedrich:

bis 104 ; H. 2, Febr. S. 213—220.
Mar Dauthendey u. Friedrich Huch . In :

Tralow , Johannes : Stoff und Drama. In :
Orplid . Ig. 2, H. II . S. 437–442.

Der Kreis. Hamburg. Ig. 2, N. 2, Febr. Eichert. – Zu Franz Eicherts Eintritt ins

70. Lebensjahr. Biſchof v. Keppler : Dem

„Wir ſind gerade dabei, zu erleben, wie der
Sänger des kathol. Liedes. Friedr. Muder :

Materialismus die Dichtung bezwang. Das
mann : Dem Sänger des Kreuzes. Paul

Was, der intereſſante Stoff, iſt alles. "
Keller : Der Mann ohne Kompromiſſe.

Weismantel, leo : Briefe über katholiſche

Literatur. Brief 4. Erwägungen zuvor
Harraſſer : Vom Herausgeber des Gral

u. von der Gralrunde. Maurus Carnot :

Jugendbücher. In : Die Literatur. Ig . 28,
Unſer Franz Eichert u . a . In : Schönere Zu:

H. 5, Febr. S. 274–277.
kunft. Ig. 1 , Nr 19. S. 482—486.

Altenberg . - Knudſen , Hans : PaulKnudſen , Hans : Paul Ernſt, D.- Gelbke , H.: Otto Ernſt. In :

Altenberg. In : Blätter 0. Verbandes d. dt. Archiv f. Volksſchullehrer. Ig. 29 , H. 9.

Volfsbühnenvereine. Ig. 2, 1 , März 1926. S. 469-472.

Ernſt, P.— Janſſen ,Magda:Paul Ernſt.

Barlach . Bab [, Julius] : Barlach , In : Die ſchöne Literatur. Ig. 27, Nr 3,

„ Die Sündflut“ . In : Dramaturg. Blätter März. S. 97—101. Anſchließend Biblio:

d . Verb. 8. dt. Volksbühnenvereine. Ig. 2, graphie P. Werke u. der Literatur über ihn

1 , März 1925. S. 1-3.

S. 49–54.

von Wilhelm Frels. S. 101–105.

S. 3-4.
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/

Eulenberg. Geppert, H.: Herbert Kerr. Korrodi, Eduard : Alfred Kerr.

Eulenberg. Zu f. 50. Geb. In : Blätter 8. In : Die literariſche Welt. Ig. 2, Nr 10 ,

Bücherſtube am Muſeum Wiesbaden . Ig. 2. 5. März. S. 5.

Febr. 1926. S. I-3. Rönig. - Garda , Franz Alfons : Ebers

Knoedel : Zum so. Geburtstag dreier [rich- hard König. In : Deutſche Welt. 1926,

tig zweier] rheiniſcher Dichter. Herbert H. 2, Febr. S. 53-58 .

Eulenberg u. Wilhelm Schmidtbonn . In : Rolbenheyer. Heine , Gerhard : Der

Rheiniſche Heimatblätter. Ig. 1926, Nr 2, Paracelſus -Roman von Kolbenheyer. In :

Febr. S. 62–63. Die chriſtliche Welt. Ig. 40 , Nr 4 , 18. Febr.

Reiche, Erwin : Zu Herbert Eulenbergs S. 182—183.

50. Geburtstag. Rede, geh. in der Morgen: Laster -Schüler. — Bourfeind, Paul :

feier der „ Komödie " am 24. Jan. 1926. Elſe lasker -Schüler. Zum 50. Geb. der

In : Das blaue Heft. Ig. 8, Nr 5, 1. März. Dichterin . In : Rheiniſche Heimatblätter.

S. 121–127. Ig. 2, H. 2, Febr. S. 66. Auch in : Volks:

Rufío, Wilhelm : Herbert Eulenberg u. das bühnen -Blätter Düſſeldorf. Ig. 3, Nr 7

Theater. In : Weſtdeutſche Blätter des März. S. 85–87.

Bühnenvolkøbundes. Ig. 2, H. 5. S. 105 Lienhard. — Griebel, Erich : Friedrich

Lienhards deutſches Menſchentum . Zum

Findh. — Fuß , Karl : Ludwig Finch. Zu 60. Geb. In : Der neue Wille. 4, 3/4.

1. so. Geb. am 21. März. In : Der Türmer. S. 6672.

ig . 28, H. 6 , März . S. 521-525. Mann, Th. — Diebold , Bernhard : Tho

George. — Nußbächer, Konrad : Stefan mas Manns , Bemühungen “ .In : Die lite :

George u. die Rheinbichtung ſeines Kreiſes. ratur. Ig . 28, H. 5, Febr. S. 262—263.

In : Dſtland. Ig. 1 , H. 3. S. 130–136. Schröder, Eduard : Thomas Mann . Zur

Handel.Mazzetti. — Anderle , Hans : Kritik e . Legende. In : Der Pflug. Dort:

Enrica von Handel-Mazzetti. In : Das neue mund. Ig. 3, H. 5, Nov. S. 133-137 .

Reich . Ig . 8, Nr 20, 22. Febr. S. 429-430. Die wirkliche Problematik M.s wird weder

Dörrer, Anton : Abwehr eines „rückhaltlos in Eloeſſers noch in Backs Biographie er:

ehrlichen Wortes". In : Augsburger Poſt- faßt. Th. M. hat im Ablauf 1. Lebens nicht

jtg . v. 25. Febr. 1926. die Gegenſäße ſeines Weſens (Geiſt gegen

Zurücweiſung e. Beſprechung der „ Deut- Natur) überwunden , ſondern ſie nur neu:

ſchen Paſſion “ in 0. Germania. traliſiert.

Haringer.- Bohacek, KarlAlbin : Spät Mea. – Pirfer, Mar : Öſterreichiſche:

entdeckt. Jakob Haringer, der Träger des Dichter : Mar Mell. In : Kärntner Monats

Gerhart Hauptmann - Preiſes. In : Deut- hefte. Ig. 1, H.8,Febr. 1926. S. 238-242 .

ſcher Journaliſtenſpiegel. Ig. 2, Nr 28, Molo. Brechenmacher , I. K.: Walter

15. Febr. S. 3—4. von Molo u. ſ. religiöſe Haltung. In : Die

Heinrich . Steinbrina, Otto : Der Büch velt. Ig. 23, H. 2. S. 51–54.

Katholizismus in Heinrichs Novelle „Kaſi: Philippi. —Petersmann , Werner : Friß

mir “ . In : Orplid. Ig. 2, H. 11. S. 418/25. Philippis religiöſe Dramen . In : Die chriſt

Heffe. - Kunſtmann , Liſa : Muſik und liche Welt. Ig. 40, Nr 4 , 18. Febr. Sp. 179

Proſa . Zu Hermann Heſſes Dichtung. In : bis 182.

Dtſche Monatshefte 1926. H. 2. S. 157/58. Rilte.. Menſing : Rainer Maria Rilke.

Hofmannsthal. - Stefani, Paul: Was In : Die freie Volkskirche. Ig. 14, Nr 5,

arbeiten Sie ? 3 Geſpräche mit Hugo von 7. März. Sp. 74–77 .

Hofmannsthal. In : D. literariſche Welt. Ott , Emil : Rilke und der neue Geiſt. In :

Ig. 2, Nr 9, 26. Febr. S. 1 . Der Schwabenſpiegel. Wochenſchr. D.

Hohlbaum . Dunder, Eva : Robert „ Württ. Ztg. " Ig.20 , Nr 9 , 2. März. S.66 /8.

Hohlbaum . Ein deutſcher Dichter. In : Zech, Paul: Rainer Maria Rilke. Ein

Kunſt, Welt, Wiſſen. Unterh. -Beil. 0. Querſchnitt durch ſein Werk. In : Die Ho

Berliner Börſen -Ztg. v. 9. Febr. 1926. ren. Berlin . Ig. 2, H. 2. S. 126-138.

I

.
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Scheffler. Kopernikulus : Walter Rudolf Straß. In : Dtſche akadem . Rund:

Schefflers Weg. In : Deutſcher Journa- ſchau. Ig. 7, Nr 11 , 1. März. S. 6–8.

liftenſpiegel. Ig. 2, Nr 28, 15. Febr. S. 4 Strauß. --Henrici, Paul : Emil Strau .

Zu . 60. Geb. am 31. Jan. 1926. In :

Schmidtbonn. Steffer , Hermann : V. C.-Rundſchau. Ig. 42, H. 11 , 1. Febr.

Wilhelm Schmidtbonn erſcheint. In : Bläts S. 207–208.

ter 8. Bücherſtube am Muſeum Wiesbaden . Thieß, Frant.— Ottow , Fred : Ein Buß

S. 13-15. prediger von heute. In : 31. f. dt. Bildung.

S. a . unter Eulenberg. Ig. 2, H. 2, Febr. S. 74–78.

Schott. - Schuk, Pankraz:Anton Schott, Weiße. - Friedrich, Paul : Dichtertragöd.

ein deutſcher Erzähler. Zu ſ. 60. Geb. In : Zum Lode Alfred Weißes. In : Dtſch . Jour:

Der Kunſtgarten . Ig. 4 , Nr 6 , März. naliſtenſpiegel. Ig. 2, Nr 28, 15. Febr. S.5 .

S. 219-221. Wohlbrüd, Diga : Schauſpielerin und

Strat. — Stonrad, Karl : Beiträge z . litef Dichterin . Aus meinem Leben. In : leipz.

raturgeſchichte d. dtſch. Studententums. 2. Hausfrau. Ig. 24 , Nr 20 , 16. Febr. S. 2 .

Bühnen

Berliner Uraufführungen ſchen Flotte vor Petersburg, verkauft

Paquet, Alfons : Sturmflut. Schau- durch Vermittlung eines unendlich rei

ſpiel in 10 Bildern. Volksbühne am chen Juden die von der Sturmflut be:

20. Februar. drohte Stadt an England , verteilt die

Rebflich . Hans Joſé : Duell am Lido. Summe an die Vertreter der europäiſchen

Komödie in 3 Akten . Staatliches Schau- Mächte zur Unterſtüßung der Revolu

ſpielhaus am 20. Februar. (Buchausg .: tion und zieht ſich eine Weile zu einem

Deſterheld & Co., Berlin .) Liebesabenteuer in die Wälder zurück,

Soller, Ernſt: Der entfeſſelte Wo. bis er, von der Not in der durch engliſchen

tan . Komödie. Tribüne am 23. Februar. Kapitalismus bedrohten Stadt gerufen,

( Buchausg .: G.Kiepenheuer,Potsdam .) als ganzer Kerl wieder in Front ſteht,

Heijermans, Hermann : Eva Bon. Gegner beſeitigt und ſeiner Aufgabe lebt.

henr. Ein behagliches Bühnenſpiel in Das iſt gewiß nicht viel und lockte die

3 Akten . Central- Theater am 1. März. Volksbühne offenbar deswegen, weil.

Wegner, Arnim Z., und lola Landau : eine neue ízeniſche Form erprobt werden

Wafif und Atif. Ein Puppenſpiel in follte: die Verkoppelung von Sprech

8 Bildern. „Komödie" am 28. Februar. theater und Film. Wenn nämlich vom

Paquets Drama iſt dichteriſch und Brauſen der Sturmflut oder der Flotte

ſprachlich unbedeutend und unintereſſant. die Rede iſt, ſchon ſieht man im Film

Ihm ſind die Bolſchewiſten -Ereigniſſe die Illuſtration dazu. Wenn Granka

des neuen Rußland an Ort und Stelle Umnitſch ſich in die Wälder zurückzieht,

zum Erlebnis geworden ; aber eine Ge: dann ſieht man ihn im Film weit durch

ſtaltung iſt ihm nicht geglückt, er hat die die Schneiſe wandern. Ich laſſe mir

Tatſachen ein bißchen phantaſtiſch ver- dieſen von Piscator gelöſten Verſuch

brämt und eine lenin: oder Großki: einmal ganz gern gefallen, warte aber

Natur in ſie hineingeſtellt. Dieſer Granka nur auf den erſten Ropiſten , der dieſelbe

Umnitſch hofft auf die Ankunft der deut: Geſchichte beim „Hamlet“ oder bei der
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„Iphigenie" anwenden wird ! Heinr. menſchlich gütige, beſcheidene Familie,

George, Aler. Granach und Erwin Kalſer treibt eine Verlobung auseinander und

bemühten ſich um den Erfolg. ſchafft damit wider Willen bei dem Mäd:

Von Rehfiſch wird man einſt ſagen : in chen etwas Gutes, weil ſie es von einem

einer Zeit, deren Drama arg daniederlag, oberflächlichen Kerl befreit. Eva findet ſids

war er der große Sudermann, der Hand- - das iſt der ſchwache Punkt — dann,

werker - Gilde Meiſter. Wie nett, wenn in ihrer Angſt vor Mäuſen und Ratten ,

eine Sache in einem faſhionablen lido- bekehrt bei ihren friedlichen Untermietern

Hotel (wenn auch langſam ) angekurbeltſchußflehend ein . Bewegte Theater

wird ! Ein Hochſtapler ſieht ſeine Geliebte, angelegenheit mit Unter- und Oberſtock.

die er als ſeine Schweſter eingeführt hat, Nach orientaliſchen Motiven , die er

plößlich in den Armen eines andern . aus dem Krieg heimgebracht hat, hat

Kein Duell mit Piſtolen , ſondern mit Wegner ſein Puppenſpiel geſchrieben von

Worten und Geiſt! Ergebnis : beide ſehen den beiden Gaunern, die erkennen , daß

in dem Mädchen eine lebensnotwendige ſie durch dieſelbe Frau betrogen werden .

Angelegenheit und verſtehen ſich ſo gut, Als ſie durch Erfolge in ihrem Gewerbe

daß der halbchineſiſche Schopenhaueri- die Entſcheidung herbeiführen wollen,

aner dem Hochſtapler, den die Polizei bleibt das Ergebnis : die Frau wird ſie

feſtnehmen will, ſeine Hilfe zur Flucht weiter behalten und weiter betrügen .

gibt, beide entweßen in Freundſchaft; Künſtler wie P. Henckels, Leonh. Stedel,

das Mädel iſt Nebenſache geworden und Anni Mewes, Frör. Kühne u. a. hatten

mag in die tröſtenden Arme eines Dritten ſich für eine Morgenfeier zur Wiedergabe

liebhabers ſinken. Gut eingepacter des Stüdes vereinigt, das man ſehr gut

Dialog, gewiß ſehr ehrlich , aber auch im laufenden Spielplan zeigen könnte.

ebenſo unerheblich, lockend nur, weil Hans Rnudſen.

Jeßners Regie mit Forſter und Kortner

eine farbige, lebendige, rhythmiſche Auf- Wiener Uraufführungen

führung ſchuf. Babr, Hermann : Altweiberſommer.

Lollers Komödie (hier 25. Ig., 1924, Ein Liebesſchwank in 3 Akten. Aka:

S. 182/3 nach Erſcheinen der Buch -Aus- demietheater am 21. Januar.

gabe gewürdigt) hat bei der theatraliſchen Schönherr, Karl: Der Armendoktor.

Wiedergabe ebenfalls alle Schwächen er : 3 Akte. Deutſches Volkstheater am

kennen und bedenklich fragen laſſen , 29. Jan. ( Buchausg.unt. d . Titel „Hun:

warum man für dieſe, heute zum Miß- gerblocade " : f . Staađmann, Leipzig.)

erfolg verurteilte Angelegenheit einen Müller, Hans : Veronika . Schau

Regiſſeur wie Fehling hat bemühen ſpiel in 4 Aufzügen. Deutſches Volks:4

müſſen. theater am 11. Februar. ( Buchausgabe:

Ein anſtändiges, hausbađenes, aber Cotta, Stuttgart.)

auch gar nicht bedeutendes Stück iſt Hurtig ſchreitet die Dramatiſierung der

Heijermans , Eva Bonheur" . Dieſe Frau Nachkriegszeit weiter ; nach den jungen,

iſt ein Efel, ein Drachen . Sie tyranniſiert rüden nun auch die alten Dichter den

das Haus, drängt ſich in eine ſtille, Aufnahmeapparat vor die Bilder, und
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Erlebniſſe neuerer Zeit und dieſer Wand- Fieber ſtirbt; das Elendsleben einer

lung verdanken wir den neueſten Schön : Elendszeit ſteht nochmals auf, Kinder

herr und den allerneueſten Bahr. gehen zugrunde, Verhungerte raufen vor

Apokalyptiſche, Nachtſchlaf verſcheu : Bäckerläden , Invalide ſchreien vor Ver:

chende Viſionen müſſen dem in allen zweiflung, weiße Brotwecken und hol :

Sätteln gerechten , in allen Waſſern ge ländiſche Milchdoſen erzeugen dramatiſche

waſchenen , mit allen Salben geſchmier- Konflikte. EineHäufung von Kolportage:

ten und in einen Eremiten verwandelten und Reporterberichten , die alle wahr ſein

Dichter zu dieſem erſchreckenden Bild können und waren , die aber in ſolchem

der Nachkriegszeit erſchienen ſein : eine Aufmarſch unwahrſcheinlich, troſtlos

Erzellenz Liſa Buſchek zum Beiſpiel, übertrieben und unkünſtleriſch wirken ;

Feldmarſchalleutnantswitwe, die mit die Geſtalten ſind bis auf einen Vater,

vier anderen alten, vom Altweiberſom der in ſeiner Not beinahe den Sohn ge:

mer durchwärmten Damen und einigen opfert hätte, ſo blutlos und ſo wenig an

jungen einen ebenfalls alten Baron um- das Wort, das ſie ſprechen , gebunden,

gaukeln, durch ein von keinem tieferen daß ſie es ohne weiteres dem andern ab

Gedanken beſchwertes, nur durch den geben könnten wie ihre Rolle und ihren

einen gewiſſen Zweck gelähmtes Liebes- Auftritt. Dieſer „ Armendoktor “ iſt ein

ſpiel jagen, um ihn, nachdem er von allen Kulturdokument erſchütterndſter Art, nie

geliebt, geküßt und angeſchmachtet wurde aber eine Dichtung, er iſt ein amuſiſches

(altöſterreichiſche Barone ſind halt ſo), Stück, in dem ein Feuer brennt, das ein

durch die Erzellenz höchſtſelbſt aus Theatermeiſter und nicht ein Dichter an:

Herzensnot in Heiratselend zu ſtürzen . gezündet hat, und über deſſen Erde ſich

Gäbe es eine ausgleichende Gerechtigkeit, ein Himmel wölbt, der kein licht durch :

dann hätte der Schöpfer dieſes Bocks: läßt ; der Erfolg der Erſtaufführung ges

geſanges ( Tragödie) von den girrenden hörte den Darſtellern Kutſchera und

Alten von Urſprung her dazu verdammt Foreſt, der Leitung Martins und wuchs

ſein müſſen , ihm als ein Kritiker vor dem auch ein wenig aus dem Gefühl, der

Werk eines Fremden gegenüber zu ſißen ; ärgſten Not jener Lage ein ganz kleines

ich zweifle nicht daran , daß er in ſeiner Stück entkommen zu ſein.

Weisheit und kritiſchen Einſicht über fich Am beſten ſchnitt das Müllerſche The:

den Kopf geſchüttelt hätte. aterſtück ab. Veronika iſt ein vom Glück

Eine Antitheſe zu ſolcher Lebensfreude ſtiefmütterlich bedachtes Mädchen, eine

iſt die Tragödie Schönherrs, die fich Krankenpflegerin , die für eine einzige

aus der ehemaligen Hungerblockade " Nacht nach 4 Jahren treuer Pflichter:

in einen beſcheideneren , Armendoktor " füllung ohne Erlaubnis das Spital ver

verwandelt hat. Kein Hauch von luſt läßt und dadurch am Tode eines Kindes

iſt darin, kein Fünfchen Licht, Dhn: ſchuldig wird. Einmal wagt ſie ſich hin:

macht alles Lebendigen, ein Totentanz. aus, ein einzigesmal erlebt ſie, was ſie

Ein armer Doktor in einem Armenviertel ihr Glück nennt ; für den Getretenen

hilft allen anderen , rettet alle andern , endet alles im Elend. Aber ſiehe da : das

während ſein eigenes Kind in Not und Gericht ſpricht ſie frei und Gott ſegnete
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in jener Nacht ihren Leib, damit das Zote und Dr. Edgar Groß vor einigen Jahren

durch lebendiges erſeßt werde. Dieſes folgte jeßt ,Jeppe vom Berge“, die Ko

melancholiſche, verſöhnliche Spiel von mödie vom verwandelten Bauern ; ein

der Dhnmacht des armen Menſchen Volfsſtück im beſten Sinne des Wortes .

möchte ſich von uns die Vorausſeßung Es iſt ein Zug unſerer Zeit, daß jene

erzwingen, daß wir ein trauriges Er- Generation , die den deutſchen Volksgeiſt

eignis, das Schickſal eines unfreien der Nachkriegszeit am reinſten verför

Menſchen als tragiſch empfinden ſollen ; pert, von einer ſtarken Sehnſucht be:

und daß wir für herzliches Mitleid hal- feſſen iſt, den durch die ſchweren Geſcheh

ten , was Feuilletongeſinnung, literatur, niſſe der leßten Jahre zermürbten Kräf:

nicht aber ſchmerzerfülltes Mitleben iſt. ten friſches Blut aus den Quellen un

Die Handlung, die der gewiegte Theater- verdünnter Natürlichkeit zuzuführen.

menſch erfunden hat, führt natürlich an Holbergs dichteriſches Werk, in der zum

Schaupläße, die das Publikumsintereſſe größten Teil gezierten Literatur des

für ſich haben , zum „Heurigen “ in Dorn : Rokoko ein leßter Vorpoſten der einen,

bach , in den Gerichtsſaal, und iſt eine kraftſtroßenden Gefühlsrichtung im Ba:

geſchickte, wenn auch banale Miſchung rock , ein Eden unverfälſchter geſunder

von Heiterkeit und Ernſt, lachen und Sinnlichkeit, iſt jenem Geiſte im Liefſten

Weinen auf einem Geſicht, nacheinander verwandt, der in der Blütezeit deutſch

und zu gleicher Zeit. Kinder kommen auch bürgerlicher Kultur die bewunderns

vor , und ſo kommt das Publikum bei der werte Einheit von Volk und Theater

ausgezeichneten Darſtellung, die Dr. herſtellte, die heute von den großen Bes

Beer leitet, troß der Beſeßung in der ſucherorganiſationen erſtrebt wird. In

Hauptrolle, die aus eigenem die Un: dieſe ethiſche Wertung der Holberg

wahrheit des Stückes entlarvt, auf ſeine Renaiſſance iſt ihre äſthetiſche Beur

Koſten ; zu einer Dichtung reicht es hier teilung ſchon eingeſchloſſen. Denn : wäre

ebenſowenig wie bei den anderen Stücken es möglich, einer Volksdichtung die ihr

Müllers, ebenſowenig wie bei der Fröh: zukommende Tragweite zu geben ohne

lichkeit Bahrs, bei der Troſtloſigkeit eine zu unſer aller Herzen ſprechende

Schönherrs, denn bei dem ,biſſerl a liab Form ? Das äſthetiſche Problem der

und biſſerl a Treu" iſt „gor ;'viel a Volksdichtung iſt gelöſt mit ihrer Volks:

Folſchheit dabei" . Zu welchem Dialekt Nähe, und dieſe iſt in Holbergs Werken

das Öſterreichertum aller drei Autoren ſuggeſtiv ſpürbar. Man erlebt den Atem

verleitet. Friß fehner. unſerer Zeit, wenn man neben der Er:

Holberg, ludwig : Seppe vom Berge. weckung Holbergs die ſtürmiſchen Er:

Uraufführung der neuen überſeßung folge von Zuckmayers „ Fröhlichem

von Heinrich Goebel und Bühnen : Weinberg " verfolgt. An der ſtarken Wir:

bearbeitung von Dr. Edgar Groß kung der neuen Ausgabe hat Dr. Edgar

durch das Mitteldeutſche Landestheater Groß einen entſcheidenden Anteil. Den

in Halle a. d. S. am 8. Januar. etwas breit angelegten Jeppe " hat er

Der Wiedererweckung des Politiſchen in eine ſtraffe Bühnenform gepreßt. Die

Kannegießers“ durch Heinrich Goebel übermütigen Streiche des Barons Nilus

M

11
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und ſeiner Bedientenſchar gewinnen bei ſchwach , kraftlos — hilflos. Eine große.

geringer Abweichung vom Original in Banalität. Das iſt nicht Jugend . Wil:

ſeiner Bühnenbearbeitung völlig den denbruch und Lauff viel, viel beſſer (als

Charakter einer Komödie in der Komödie. Ausdruck ihrer Zeit wenigſtens). Brave

Zwei Freunde des Barons, Peter und Inſzenierung ohne künſtleriſchen Ehrgeiz.

Heinrich, ſind die Ärzte und Advokaten, Aber die junge Dichtergeneration fam

die Jeppe zum beſten haben, während durch dieſes Werk in üblen Verruf. So

der Reitvogt, der Sekretär, der Kammer- ſchlecht iſt ſie nicht - Blume gehört nicht

diener und der Lakai Erich ſich als Richter zu ihr. Carola Burkert.

und Büttel verkleiden . Nachher nehmen Lederer,Moriß :Narcißund die Pom .

dann alle ihre Masken wieder ab. Auf padour, ein Theaterſtücť (nach Diderot:

dieſe Weiſe iſt das Stück ſelbſt für kleine Brachvogel). Uraufführung im Natio:

Theater bequem aufzuführen. Die Ur: naltheater zu Mannheim am 20. Febr.

aufführung am Mitteldeutſchen Landes: A. E. Brachvogels ,Narciß " iſt ein

theater unter des Bearbeiters das Volks : kitſchiger Reißer, von deſſen ſtarken

tümlich - Primitive des Werkes eindring: theatraliſchen Qualitäten die Erfolge

lich betonender Regie fand lebhaften einer Paraderolle zweier Schauſpieler:

Beifall. Carl Niles. generationen geſpeiſt wurden. Auch dieſe

Blume, Bernhard: Bonaparte. Ein Bearbeitung lebt davon , wenn auch

Stück in 5 Akten . Uraufführ. im Württ. kaum ſo lange wie das Original. Denn

Landestheater, Stuttgart am 20. Febr. es genügt nicht, in einer teilweiſe nicht

( Buchausgabe: G. Müller , München .) ungeſchickten dramaturgiſchen Bearbei

Nach ſeiner immerhin von jugendlichem tung abzuſchwächen , was dort mit Flüge

Feuer durchglühten „Fahrt nach der Süd- ſter Berechnung die theatraliſche Span:

ſee“ hat er ſich nun voll und ganz dem nung und den Effekt herbeiführt; es ges

dekadent- literariſchen Schmod und ge nügt nicht, den recht papierenen Dialog

ſchwäßigen Geſtammel derer von Brecht Brachvogels teilweiſe zu übernehmen,

und Bronnen ergeben nur noch viel teilweiſe zu überarbeiten, indem man

ſchlechter iſt's geworden als bei jenen ! ſeine Theaterphraſeologie verwäſſert oder

Von Napoleons Rückkehr aus dem mit politiſchen Schlagworten unſerer

ägyptiſchen Feldzuge bis zu ſeiner erſten Zeit durchſpickt, um ein „ Theaterſtück "

Abbankung nach dem mißlungenen für heute daraus zu machen. Gerade das

Ruſſenkriege ziehen in 29 (im Buche noch durch wird das Antiquierte peinlich deut:

mehr !) Bildern die Phaſen ſeines Schick: lich gemacht. Lederer übernimmt die

fals vorüber. Doch nicht der gleich einer Anlage des Stückes, die Charaktere und

Naturgewalt zu ſolchem Handeln Ge- die Führung der Intrige ziemlich getreu

triebene, ſondern ein phraſengeſchwolle: dem Brachvogel, aber dem theatraliſchen

ner Spießbürger ſteht auf der Bühne – Höhepunkt, dem wirkſamen Tod der

ohne Größe, ohne Tragit. Es iſt eine Marquiſe beim Wiederſehen mit dem

verwaſſerte Hiſtorie, kein Drama; die Jugendgeliebten und dem Wahnſinns:

endloſen Bilder zerſtören jeden geſchloſ- tod des Narciß, biegt er aus. Er ſtumpft

ſenen Eindruck. Das Ganze ungekonnt, die Spige ab und klebt dem ganz anderem
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Ziel zuſtrebenden Unterbau ein ironiſches Notwendigkeit ſolcher Schuld auf dem

Dach auf : Narciß verſchwindet halb Fuße folgt, bildet den Inhalt der knap

elegiſt , halb revolutionär geſinnt wiede: pen, wuchtig aufgebauten und mit

in der Unterwelt der Boheme, die Pomr packendſter Lebensnähe geſtalteten Hand

padour rafft ſich zum ſiegreichen Schlag lung : Eine zahlreiche, kraftſtolze Bauern

gegen ihre Feinde auf. Das ſowie ein familie, der allmählich die Scholle zu

vorangeſepter erſter Akt ohne theatra: eng geworden, ſtrebt in ſeltſamen Zwei

liſches Leben iſt die weſentlich ſchöpfe: feln zwiſchen Begierde und Einſicht zur

riſche Arbeit Lederers, die höchſtens in der Erlangung einer großen und reichen

Vereinfachung der etwas umſtändlichen Erbſchaft verkommener Müßiggänger,

Technik Brachvogels eine Verbeſſerung um endlich ihre Talente fruchtbringend

des alten Trauerſpiels bedeutet, das verwerten zu können . Das Unſittliche

andererſeits wieder vortreffliche, hier ihres Luns aber zerſtört zugleich ihre

ganz verwiſchte Aftſchlüſſe hat. Die ganze Kraft. - Dieſe legtere Behaup

Bearbeitung hat im Rahmen der heutigen tung iſt nun freilich noch in eine Frage

dramatiſchen Produktion keine Bedeu : gekleidet, weil das Stück gerade an der

tung. Sie iſt eine fehlgeſchlagene Speku: Stelle endet, wo für gewöhnlich erſt der

lation auf die Hinneigung des Theater: Ronflikt beginnt. Aber dieſe Frage trägt

publikums zu gegenſtändlicher Thea: dennoch die Antwort ſchon in der ihr

tralik . Eine im ganzen recht gute Auf- eigenen Betonung, und zwar jene Ant:

führung (Regie Wilhelm Kolmar) und wort, die vom Sühnen überkommener

der Umſtand, daß der Bearbeiter in Schuld und vom Erwerben ererbten Bes

Mannheim ebenſo bekannt wie Brach : Tißes zu erzählen weiß. Solche Art In

vogel unbekannt iſt, ermöglichten den riſch gefärbter Frageſtellungen im Rah

Erfolg- Brachvogels. Friß Hammes. men dramatiſcher Geſchehniſſe dürfte

Azpeitua, Antonio : Die Erbſchaft. überhaupt noch mancherlei Zukunfts

Drama in drei Akten . Überſeßt von möglichkeiten in ſich bergen. – Die von

Wilhelm Eſten . Uraufführung im Stadt: Rudolf Miltner inſzenierte Aufführung

theater zu Coblenz am 25. Februar. war ein voller Erfolg . Aler. Baldus.

(Buchausgabe: Bühnenvolksbund,Ber: Anm. 8. Red.: Im leßten Coblenzer

lin .) Bericht (Märzheft, S. 141 ) iſt verſehent:

Die Idee von dem Mittel, das der lich der Titel verdruckt worden . Das

Zweck heiligen ſoll, und dem ſeeliſchen Werk von Rißel heißt nicht ,,Das Aben:

Zuſammenbruch, der mit zwingender teuer ", ſondern ,Das Attentat" .

Mitteilungen

Oſterfeſtſpiele in Weimar finden kannte Buchkünſtler und Direktor der

vom 2. bis 11. April ſtatt, beſtehend aus Akademie für graphiſche Künſte und

ciner Reihe von Vorträgen und Auf- Buchgewerbe in Leipzig, wurde von der

führungen im Nationaltheater. philoſophiſchen Fakultät der Univerſität

Profeſſor Walter Liemann, der be- leipzig zum Ehrendoktor ernannt.
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Deutſche Dichtung im Ausland. burtstag der Madame de Staël- Holſtein ;

-In Frankreich erſcheinen z. Z. Über : am 23. der 40. Lodestag Leopold von

feßungen von Thomas Manns , König- Rankes ; am 24. der 130. Geburtstag„

liche Hoheit" und , Triſtan " ; auch eine Immermanns; am 28. der 30. Lodes:

Überſeßung des „ Zauberberg “ iſt ange: tag Heinrich von Treitſchkes ; am 29. der

kündigt. - In Dänemark erſchien eine 120. Geburtstag Feuchterslebens.

Fauſt-Überſetung von Karin Michaelis Geburtstage im April. – 80. Ge:

im Rahmen der großen däniſchen Ges burtstag : am 5. Michael Georg Conrad

ſamtausgabe der Werke Goethes. In in München, geboren in Gnodſtadt in

Warſchau gelangte eine neue polniſche Franken ; am 18. Wilhelm Fiſcher -Graz,

Fauſt-Überſeßung zu einer ſehr erfolg: geboren in Tſchakathurn . – 55. Ge:

reichen Uraufführung. – In Amerika burtstag: am 3. Guſtav Hermann in:

beginnt unter dem Titel,,TheGermanic Leipzig, geboren ebenda ; am 8. Joſeph

Review " eine Vierteljahrsſchrift zu er : Auguſt Lur in Bayr. -Gmain, geboren

ſcheinen , die von den Vertretern der in Wien ; am 9. Johannes Jegerlehner

germaniſchen Sprachen und literaturen in Bern , geboren in Thun. – 50. Ges

an der Columbia Univerſität zu New burtstag: am i . Leo Greiner in Char

York herausgegeben wird. – Graf Boss lottenburg, geboren in Brünn ; am 14 .

dari, der ehemalige italieniſche Geſandte Raoul Auernheimer in Wien, geboren

in Berlin , ſprach auf einer Vortrags- ebenda . — 40. Geburtstag: am 10. Paul-

reiſe in den wichtigſten Städten Sta : Kludhohn , Profeſſor an der Lechniſchen

liens über das Werk Gerhart Haupt: Hochſchule zu Danzig, geboren in Göt:

manns . Hermann Schneider, Pro tingen ; am 14. Ernſt Robert Curtius,

feſſor für deutſche Literatur an der Uni- Profeſſor in Heidelberg, geboren in
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnde

f

Stefan George

Von Heinrich Lügeler

in dem Gedicht ,, Der Verworfene" gibt George das Bild eines Menſchen ,

der ungebunden ſpieleriſch an aller Schönheit und Größe teil nimmt, ohne

ſie ernſthaft nachzuleben und weiterzuleben ( Teppich des Lebens) :

„In alle ſeelen einzuſchlüpfen gierig

Blieb deine eigne unbebaut und öð."

Dieſe Verſe mögen als Mahnwort über unſeren Ausführungen ſtehen , die

nicht nur Kenntniſſe vermitteln oder zu einer äſthetiſchen Ergögung führen

wollen , ſondern darin ihren Sinn finden , daß ſie das Maß einer großen Perſon

ſchaubar machen . Nicht als ob wir die Abſicht hätten, dieſen Dichter anzuemp

fehlen , um den Kreis ſeiner Verehrer zu erweitern . Ein ſolches Unternehmen

wäre kindlich verfehlt ; denn hier handelt es ſich um perſönliche Entſcheidungen,

da nur immer einer beſtimmten Auswahl von Menſchen die echte Verbindung

mit einem beſtimmten geiſtigen Führer möglich iſt. George möge als eine neue

Kraftgeſtalt ſichtbar werden, die eine neue und tiefere Beſinnung ſchafft.

Leider iſt es heute noch durchaus nötig, aus dem Wuſt der Meinungen , die

über George beſtehen , ſein wahres Bild zu retten . Noch häufig genug wird ſeine

Perſon mißdeutet, und zwar berührt dieſe Mißbeutung, was die Klärung noch

mehr erſchwert, faſt immer auch irgendwie die Wahrheit. Da ſchilt man ihn

preziös und wendet ſich vorzüglich auf einzelne Erſcheinungen in den frühen

Werken ; wenn dies Urteil auch nicht ſchlechthin unbegründet iſt, ſo vergißt man

doch einerſeits, daß die werthafte Entſprechung von „prezios“ Gepflegtheit iſt,

und überſieht andererſeits, bis zu welcher Wucht ſich Georges Verſe im legten

Jahrzehnt z. B. im „ Stern des Bundes" erhoben haben. Da nennt man ihn

tagfern in allzu dürftiger Unterſcheidung der Tatbeſtände; denn tagfern iſt er

zwar in dem Sinne, daß er ſeine Zeit nicht nur einfach ſpiegelt, aber durchaus

nicht tagfern iſt er darin , daß er, wie vielleicht kein zweiter unter den Schaffen

den der Gegenwart, die Zeit geſehen und durchlitten hat, in der heutigen Not

Richter und Verjünger geworden iſt. Da wirft man ihm, der ſich früh von der

Menge abſonderte, Unbarmherzigkeit und kränklichen Hochmut vor, ohne zu

ſehen , daß dieſe Lebensform eine für ein ganzes Zeitalter ſegensreiche Samm:
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lung gewährte, daß aus dieſem Liebesbund ihm die Kraft kam zum Wirken in

der Welt : „Keiner wird dann mehr das haupt ſchütteln über eigenſüchtige

abſchließung, die ſich um das weh der mitbrüder nicht kümmere : denn der iſt

der größte wohltäter für alle der ſeine eigene ſchönheit bis zum wunder ver

vollkommnet “ (Vorrede zu Marimin ). Da endlich ſpricht man ihm die eigent:

lich dichteriſche Kraft ab, beſtimmt von einer Meinung über den Sinn der

Kunſt, die für das 19. Jahrhundert weſentlich iſt : daß Dichten ſubjektives Bes

kennen ſei, Angelegenheit des Herzens und nicht des Verſtandes. Es iſt George

zu danken, daß er durch ſeine Daten die Nichtigkeit eines ſolchen Begriffes von

Dichtung erwieſen hat, daß er den Dichter wieder als Weltſchöpfer ſah und eben

darum in ihm einen Menſchen erblickte, in dem ſich alle perſonalen Kräfte zu

gewaltigen Spannungen ſammeln.

Das wahre Bild Georges, die weltgeſchichtliche Lage, in die er ſich hin:

eingeſtellt findet, enthüllt ſich, einfach groß umriſſen , in dem dramatiſchen Ges

ſpräch „ Der Brand des Tempels ", das bisher nur in den „ Blättern für die

Kunſt " ( 1919) veröffentlicht worden iſt. Die Prieſter haben ſich verſammelt und

warten auf die Rückehr ihrer Fürſtin Pamfilia , die zu dem Führer der die Stadt

bedrohenden Hunnen hinausgezogen iſt, um von ihm die Schonung des Lem

pels zu erbitten . Sie wird verſchmäht, und der Tempel geht in Flammen auf.

Die Lebenslagen und die Lebensformen , die für die Perſonen dieſer Szene bes

ſtehen , ſie alle hat George in ſich vereinigt. Er iſt der edle Erbe, der in der Pracht

des überkommenen zum Ende gereift iſt : er trägt die Fürſtin in ſich „Du unſres

ſtamms erleſenſte und vollſte blume", den alten König, deſſen verlöſchendes

Sein den notwendigen Untergang im Wahnſinn findet, die Prieſter, die das

„ köſtlichſte vermächtnis vieler ahnen“ als Diener des Lempels verwaltet haben

und nun einer neuen Verkündigung Gottes weichen müſſen „ vollbracht ſind

alle opfer und ererbten bräuche. Wir haben unſre eigne macht erſchöpft “. Aber

er iſt auch auf der Seite der Barbaren, die ein neues Zeitalter aus den Schauern

von Vernichtung und Tod heraufführen . Er iſt der Heune, deſſen „ klares Peu:

ſches Barbarenaug“ vor der Fürſtin , furchtbaren glanz geſtrahlt “, der nicht die

Vielfalt ſpäten Reichtums, ſondern nur die Urkräfte des Lebens und ſeine Ur:

geſtalten um ſich hat : den Gott, der ihn ſendet, die Mutter ,,mit ihrem geieraug

und männermund", den Freund, der den Verrat an ſeinem Herrn mit dem Lode

ſühnt, das Heer als Werkzeug ſeiner Hand, das nach dem Willen Gottes die

,, nötige wende" ſchafft.

,,Niemand kennt ſeine jahre ſeinen namen

Niemand ſah ihn mit abgeſtülptem helm

Allmacht umwittert ihn"

I
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ſo ſuchen ihn die Prieſter mit unſicheren Worten zu begreifen :

,, Des jünglings iſt ſein wuchs und ſeine wange

Doch mund und ſtirne alterslos. "

Auch die Lage, die hier geſtaltet wird, jene immer wiederkehrende des Todes

einer Zeit und der Geburt einer neuen , iſt die George beſtimmte und zur Bes

wältigung aufgegebene: Daß er das Alte noch einmal verſchwenderiſch liebe und

in ſich verkörpere, und daß er es aufhebe in einem Neuen, das nötig geworden iſt.

Doch George hat nicht nur den Brand des alten Tempels geſehen , ſondern

auch das Geſchlecht erkannt, das den neuen ſchafft. Der weltgeſchichtliche Augen

blid und der auf Entſcheidungen gründende Gehalt ſeiner Dichtung bedingt

nun eine neue weltgeſchichtliche und auf Entſcheidungen gerichtete Anſchauung

vom eigentlichen und höchſten Sinn der Dichtung.

Um dahin zu dringen , müſſen wir uns möglichſt frei halten von allen über

kommenen Theſen und Benennungen , die das Geſtalten des Künſtlers be

treffen . So iſt es mißverſtändlich, George als einen Lyriker zu bezeichnen , wenn

man unter Lyrik eine künſtleriſche Ausſtrömung des Gefühls in melodiös

ſchwebende und zart intime Gebilde verſteht; er fand ſeine Aufgabe darin , in

Hymnen ſich auszuſprechen und mit der Wucht ſeiner Rede eherne Gedent:

tafeln zu errichten, deren Stil nicht melodiös ſchwebend iſt und nicht zart intim .

Aber es wäre ein neues Mißverſtändnis, wenn wir daraus folgern wollten,

baß George des innigen Liedes unfähig geweſen wäre, oder daß ſeine Lieder

mehr als Ausdruck des Könnens und der dichteriſchen Läſſigkeit zu gelten

hätten ; die lieder, die er geſchaffen hat, ſtehen zwar nicht im Mittelpunkt,

ſondern nehmen eine untergeordnete Stelle ein ; doch immer liegen auch ſie im

Umfreis der Perſon und nicht außerhalb ihrer ; ſie ſind unlöslich mit dem Ges

ſamtwerk verbunden . Denn hier fehlt den allzubeſcheidenen Gegenſäßen von

Ernſt und Spiel, von überperſönlicher Kunde und perſönlichem Bekenntnis ,

die Berechtigung, da bei ihm auch das Spiel noch als edle Schwingung der

Kräfte beglüdend iſt und eine ernſte Befreiung bringt, und da das Perſönliche

auch überperſönlich bedeutſam , das Überperſönliche aber niemals abſtrakte

allgemeine lehre, ſondern eben die Perſon ſelber iſt. Dies leßte hat darin ſeinen

Grund, daß bei George wieder eine untrennbare Einheit von Schaffen und

Leben beſteht, eine ſoch urſprüngliche Einheit, wie ſie lange nicht mehr unter uns

gewirkt hat. Sein Werk iſt ſein Leben in beſtimmter Geſtalt – nicht Angelegen:

heit des Traums, nicht Ergebnis ſeltener Erhebungen , ſondern unmittelbare

Weiterführung ſeiner geſamten Exiſtenz.

Nach dieſer vorbereitenden Abgrenzung mögen wir nun zu erfaſſen ſuchen ,

was ihm das Künſtlertum bedeutet. Da iſt zu unterſcheiden zwiſchen dem eigent
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lich notwendigen Dichter, der eine neue Zeit heraufführt, und den vielen andern ,

die durch ihn die Bahn bereitet finden , auf welcher ſie weiterſchreiten können .

Solch ſeßende Dichter waren Dante, Shakeſpeare, Goethe. Goethe z. B. hat der

Dichtung des 19. Jahrhunderts ihre Richtung gegeben ; er iſt der Meiſter, dem

gegenüber ſich die andern als Jünger und Nachfolger verhalten . Erſt Nießſche

gelangte an die Grenze des Reiches, das jener umſpannt, und ſprengte ſie, um

auf eine neue Weltwerdung chaotiſch preiſend und chaotiſch vergehend hinzu:

weiſen . Dies macht alſo den entſcheidenden Dichter, daß er eine Welt ſei, eine

Welt ſchaffe und eine Welt heraufführe. Hier hat der Begriff des Schöp

fertums den höchſten Sinn. Der Dichter verleiblicht eine neue Menſchlichkeit,

die, bis dahin ungeahnt, aus dem Dunkel des Werdens ſich emporgehoben hat.

Sein Werk bedeutet die Verwirklichung einer neuen bisher unerhörten künft

leriſchen Möglichkeit. Der Raum, den er beherrſcht, bezeichnet die Lebensſtätte

eines von ihm bereicherten und gehaltenen, nicht aber ſchattenhaft abhängigen

Geſchlechtes, deſſen Grundhaltung, neu in ihrer Art, ihn als Stifter voraus

feßt. Er iſt Geſtalter im weiteſten Sinne, 8. h . auch Führer und Geſeggeber.

Dazu iſt nötig, daß er die Bereiche des Wirklichen umfaſſe und ſie darum in

neuer Weiſe umfaſſe, weil die grundhafte Neuheit ſeiner Geſamtperſon ſeinem

Schauen eine beſondere Richtung gibt. Damit er eine Welt ſei , muß er von

dem Urgrund der Welt und durch ihn von der ganzen Seinsfülle in zentral

neuer Weiſe ergriffen ſein ; d. h. er muß Gott und die Wirklichkeit als Ausdruck

Gottes in umſtürzender Art erfahren haben. So iſt denn der Dichter ein großer

Erſchütterter, den der Sturm Gottes überwältigt hat (Siebenter Ring) :

,, und mir war als ob er grabe

Dein geheimnis leuchtend offen

Einzigmal nun in mich flöſſe:

Mich erglüht von deiner gnade

Mich zermalmt von deiner größe. "

Von da aus wird er zum Entdecker, der alle Reichtümer in ihrer Geweihtheit,

alle Verfehlung als Entweihung ſieht. Nicht nur in die Gegenwart gehen ſeine

Entdeckungen, ſondern auch in die Vergangenheit, die er in ſich bewahrt und

verlebendigt. So wird er zum Hüter deſſen , was ihm gemäß und für ſeine

Vollendung wichtig iſt. — Damit er eine Weltſchaffe, muß ſeine Dichtung

die Welt, die er iſt, umfaſſen , darf alſo nicht Teilausdruck ſein ; weiterhin gehört

dazu , daß ſie werkhaft ſei: 8. h . erſtens, daß die einzelnen Gedichte ſich zu einer

großen Geſamtkompoſition zuſammenſchließen, und zweitens, daß dieſe Ges

ſamtkompoſitionen zuſammen ein vielgliedriges, in ſich notwendiges und ge

nügendes Geſamtwerk bilden . Beides iſt bei George geſchehen. Jedes einzelne
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Gedichtbuch hat eine ſchlechthin eigene Geſtalt; es iſt keine Sammlung, ſondern

ein Ganzes, das jedesmal ein eigenes organiſierendes Prinzip hat. Beſonders

ſtreng und ſinnvoll iſt die Gliederung im ,,Stern des Bundes" durchgeführt.

Dies Buch umfaßt im ganzen hundert Gedichte. Sie zerfallen in drei Bücher

mit je dreißig Gedichten. Die drei Bücher werden vorbereitet durch dreimal drei

Gedichte und werden zuſammengefaßt von einem Schlußchor. Die drei Bücher

ſind von dem Eingang und von dem Schluß, ſind auch voneinander ſcharf ab

gegrenzt; welche Ruhe verbreiten z. B. die ſchönen innigen Zwiegeſpräche des

zweiten Buches nach den großen Anrufungen des erſten ! Dazu ſind die Bücher

wieder in ſich dreigeteilt, ſo daß ſie ſich aus je drei Dekaden aufbauen ; jede der

Dekaden hat einen eigenen Grundton, wie ſich im einzelnen nachweiſen ließe.

Inwiefern die Gedichtbücher zuſammen eine werkhafte Ordnung bilden , haben

wir kurz aufzuzeigen , wenn wir uns der Entwicklung Georges zuwenden . —

Damit er eine Welt heraufführe , muß er Schöpfer einer neuen Menſch

lichkeit ſein, muß er von einem Vorbild aus und als Vorbild leben. Im ,,Sies

benten Ring " und im ,, Stern des Bundes" iſt vor allem dieſe neue Welt ſicht:

bar geworden.

Die neue Maßgeſtalt des Menſchen , die George verehrt und die heute bereits

für viele, nicht nur für die bedingungsloſen Anbeter und Nachbeter, oder viel

mehr gerade für ſie am wenigſten, als Fülle und Halt heilſam geworden iſt, ſei

nun an dem Stil der Gedichte, an ihrer klang-rhythmiſchen Beſonderheit

aufgewieſen. Wir wählen dazu den Schluß des „ ,Lempler " -Gedichtes aus dem

Siebenten Ring“.

Und wenn die große Nährerin im zorne

Nicht mehr ſich miſchend neigt am untern borne

In einer weltnacht ſtarr und müde pocht:

So kann nur einer der ſie ſtets befocht

Und zwang und nie verfuhr nach ihrem rechte

Die hand ihr preſſen paden ihre flechte

Daß ſie ihr werk willfährig wieder treibt :

Den leib vergottet und den gott verleibt. "

Wir ſehen davon ab, daß in dieſen Strophen ein Bild von unerhörter Größe

ergriffen worden iſt. Nicht das Inhaltliche, ſondern der kompoſitoriſche und

rhythmiſche Sinn dieſer Stelle ſoll uns vorerſt beſchäftigen. Nur ſelten verwen

det George in ſeinen Gedichten den Reim. Wo er ihn aber verwendet, da ſind

die Energien des Verſes in gewaltiger Weiſe zuſammengefaßt. So iſt es hier.

Jedes der Reimworte hat einen dröhnenden Klang ; jedes iſt beladen mit der

Ausdrucswucht eines beſonders ſinnwichtigen Sachverhalts ; erſt von ihm aus
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empfängt es die Berechtigung zu ſeiner tonalen Fülle. Dazu bezeichnet es

immer einen Sammelpunkt des rhythmiſchen Stroms. Die Stelle, an der es

ſich befindet, iſt gleichſam ein Edpfeiler am Ende und vor dem Beginn eines

neuen architektoniſchen Abſchnittes. Zum Unterſchiede höreman Mörikes Vers :

reihen : ,, laß, o Welt, o laß mich ſein ! / lodet nicht mit Liebesgaben ! / laſt

dies Herz alleine haben / Seine Wonne, ſeine Pein “ . Wie leicht ſind hier die

Reimworte! Wie loder iſt die Versbewegung ! Daran gemeſſen , iſt Georges

Melodieführung monoton. Nur ſelten geſtattet er ſich den raſchen Wechſel oder

eine ſanfte Gelöſtheit. Meiſtens ſind ſeine Gedichte ganz Strenge und Span

nung. Man hat dieſe Einförmigkeit oft als dichteriſche Schwäche ausgelegt.

Aber es iſt eine Frage, ob Reichtum ſchon als ſolcher wertvoll iſt. Wem der Saß,

daß die größere Buntheit der Farben und der Reize den größeren Dichter mache,

als Ariom gilt, der muß ſich darüber klar ſein , daß er ein Vorzugsurteil des

Impreſſionismus, das auf der Baſis des impreſſioniſtiſchen Stiles ſinnvoll iſt,

auf eine ganz andere Stilgebung als allgemein gültig anwendet. Dazu iſt die

Anſicht von Georges Monotonie ziemlich oberflächlich . Sicher iſt, daß er auf die

ſchwebenden Nuancierungen des Impreſſionismus verzichtet. Wer aber glaubt,

ſeine Gedichte ſeien in ſich überhaupt nicht mannigfaltig, dem fehlt die wohl

ausgebildete Fähigkeit, dynamiſche und kompoſitoriſche Unterſchiede zu er :

faſſen . Denn die Gedichte ſind in ſich auf diejenige Weiſe mannigfaltig, die

dem monumentalen Stil entſpricht. Es wäre eine lohnende Aufgabe, die

Grundformen der Versfügung bei George darzuſtellen. Leider kann dies in

unſerem kurzen Überblick nicht geſchehen. Aber man höre einige Gedichtan :

fänge, aus denen eine jedesmal verſchiedene Auswirkung der Bewegungs :

potenzen folgt : ,, Du rufft uns an • uns weinende im finſtern " — ,, Der dies

glühen in mir fachte / Daß ich ihm nur mich bequeme“—„Heil dieſem lachenden

zug / Herrlichſten gutes verweſer / Maßloſen glückes erleſer“. So verſchieden

aber auch dieſe Gedichte ſind, ſo haben ſie doch darüber hinaus eine deutliche

ſtiliſtiſche Übereinſtimmung. Was ſie einander gleich macht, iſt die Vereinigung

von Strenge und Pracht, von dumpfer Wucht und Helle. Einzelne ſeiner Ge

dichte ſind überſtreng und verkümmert ; andere, vor allem unter den frühen,

ſind überprächtig, überladen mit Feierlichkeit. Die beſten jedoch ſind ſtreng wie

eine ſcharfe Linie und prächtig wie ein blühender Leib, darin (und noch in vielem

andern ) den romaniſchen Domen des Rheinlandes, der Heimat Georges, ver :

gleichbar, welche die baſilikale Einfachheit mit den tönenden Rundungen der

Apſiden verbinden . Auch noch das leidenſchaftlich Zerwühlte, das Geheimnis:

volle und das Dumpfe iſt hier mit aller Beſtimmtheit geſagt. Ruhe umfaßt den

Sturm der Leidenſchaft; Klarheit und Feſtigkeit des Klangs umfängt das Ge
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.

heinmis ; und wenn der Inhalt auch nur Brauſen , Stöhnen und Werden ver3

kündet, ſo wird doch über dieſe Grenze hinaus in der Geſamtform der endgültige

Sieg der Geſtalt über das Ungeſtaltete gefeiert. Man leſe daraufhin noch ein

mal die angeführten Verſe aus den ,, Lemplern “ .In der erſten Hälfte herrſchen

die dunklen Vokale an den Reimſtellen vor, in der zweiten die klirrenden , hellen.

Die erſten bezeichnen das Grauſen des Unvollbrachten , die zweiten den Kampf

um das Vollbringen ; beidesmal handelt es ſich um den Ausdruck einer Not.

Aber die Geſamtheit der beiden Strophen iſt ein Sinnbild des Vollbrachten ; ſie

leben als klangliches Ganze bereits in jener Wirklichkeit, die in der leßten Vers

zeile als das geliebte Ziel erſcheint: ſie ſind eine ſchöne leibhafte Ordnung. In

wiefern ſie es ſind, was ſie kompoſitionell ausſagen , ſei kurz angedeutet.

Das ganze Gedicht entwickelt ſich zu ihnen hin ; ſie ſammeln alle Rhythmen, die

ſie zu einer leßten Steigerung und zu einer von Leben erbrauſenden Beruhigung

führen. Denn eine gewaltige Bewegung geht durch dieſen Verszuſammenhang.

Uber ſo ſehr es auch in ihm ſtürmt, immer wieder wird der Drang gehemmt. Es

gibt keine Brüche, keine Steilheiten , kein jähes Aufwölben und Dahintoſen von

Wogen. Stetig, in ſicherer, faſt unmerklicher Schwingung ſteigt der Bogen der

beiden erſten Verſe, um durch den gleich geordneten Saßteil des dritten noch

höher getrieben zu werden. Nun könnte man erwarten , daß mit dem Hauptſak

der Abſtieg einſekte; aber das Gegenteil geſchieht, der Rhythmus erhebt ſich

immer mehr bis zum vorleşten Vers hin, der nun einen ungeheuren Bewe

gungsſchwall einzudämmen hat. Dabei laſſen ſich drei verſchiedene Formen der

Anordnung unterſcheiden. Die erſte neue Steigerung bewirkt der Relativſak

durch die Häufung gleich geſtellter Saßteile : ,, befocht - und zwang -- und

nie verfuhr nach ihrem rechte " . Die zweite Steigerung iſt wohl das höchſte

Bagnis ; wenn die erſte durch die Reihung der Verben eine einfache Fortſegung

der Bewegungslinie brachte, ſo ſpannt die zweite die Bewegung antithetiſch,

und zwar an einer Stelle, wo die Bewegung ſchon aufs höchſte geſpannt iſt. Die

Anordnung iſt nämlich dieſe : Subſtantiv -- Verbum / Verbum - Subſtantiv

„Die hand ihr preſſen • paden ihre flechte ". Indem der Vers die Bewegung

nicht gradlinig fortgeſeßt, nimmt er ſcheinbar eine aus dem Bewegungszu

ſammenhang gelöſte Sonderſtellung ein. Dazu ſcheint er in ſich beruhigt ; denn

die Antitheſe bedeutet gleichzeitig Auswägung des erſten Teils durch den zweiten .

Er hat das Stilprinzip der Entſprechung, etwas völlig Eigenartiges innerhalb

der ganz anderen rhythmiſchen Form der Wölbung. Troßdem dient auch er der

Weiterführung der Wölbung, und ſo kommt es zu einer doppelten Antitheſe:

die Zeile ſtoßen erſtens unter ſich zuſammen ; dazu iſt der Schluß in Fort

regung der Wölbungslinie höher gelagert als der Anfang. Nach dieſer poten :

-
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zierten Spannung ſollte man die Mittel zur Steigerung für erſchöpft halten.

Aber nun wird die Bewegung noch in einer dritten bisher ungenüßten Weiſe

emporgeriſſen : durch den finalen „ daß “-Saß, der einen ausgeſprochenen

Richtungsſinn hat. Jeßtendlich kommt die Erfüllung, die große Kunde : ,, Den

leib vergottet und den gott verleibt" . So hat Georges Stil Reichtum bei aller

Zucht, Würde bei aller Leidenſchaft, kühne Schichtungen ohne jede Zerriſſenheit.

Den Leib zu vergotten und den Gott zu verleiben , das iſt nach

George die eigentliche Leiſtung großer Menſchen . Damit erreichen wir das Zen:

trum ſeines Weſens, von dem aus uns jegliche Einzelform ſeiner Dichtungen,

jede ſeiner Vorlieben (z. B. für Hellas, Rom, die katholiſche Kirche), jede ſeiner

Verurteilungen, auch ſeine Aneignungen fremder Dichtungen (vor allem Dans

tes und Shakeſpeares ) ſowie die Auswahl der deutſchen (in dem Sammelband

„ Das Jahrhundert Goethes “) leßtlich verſtändlich werden. Schon in den frühen

Büchern beſtimmt ſich nach der Erfüllung jenes Wunſchbildes der Preis, nach

der Verlegung des Wunſchbildes die verwerfende Rede. Nicht immer freilich iſt

Georges Haltung ſo klar und ſo mächtig verbildlicht wie in den Werken ſeit dem

„,Teppich des Lebens “ . Das erſte Buch (nach der ,,Fibel ") ,,Hymnen / Pilger:

fahrten / Algabal“ hat noch viel Starres und Gehemmtes ; im leßten Teil jes

doch wirkt ſich kühn und hochmütig das Leben eines großen , wenn auch nicht

zutiefſt gültigen Menſchen aus. Es folgen die Bücher ,, der Hirten und Preis

gedichte der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten " . Ruhig gefüllte

Eriſtenzen von wahrer Klaſſizität – ein Wunder den Augen und in Schritt und

Rede eine formende Beglückung — beleben den Raum dieſer Verſe. Die Welt

Griechenlands und Roms, die Welt des chriſtlichen Mittelalters, die hier les

bendig wird, iſt faſt immer auch die gelebte Gegenwart des Dichters. Nach dieſer

Einverleibung der Geſchichte bringt das „ Jahr der Seele“ vor allem die dichte

riſche Erweđung der Natur, die durchaus ſachlich, d . h. in ihrer Eigenheit ges

ſehen iſt, ohne naturwiſſenſchaftlich, romantiſch oder impreſſioniſtiſch geſehen

zu ſein. Die Natur iſt ganz ſie ſelbſt und zugleich ſinnbezogen auf den Menſchen ;

die Gezeiten der Natur und die Gezeiten der Seele ſchwingen zuſammen . Sehr

gedämpft iſt der Ton dieſes Buches , deſſen Gedichte zu den vollkommenſten

Geſtaltungen Georges und der deutſchen Dichtung überhaupt gehören . Ein

Bruch beſteht zwiſchen dieſer Folge von Werken einerſeits und den Veröffent

lichungen ſeit dem „, Teppich des Lebens" andererſeits. Das Erſcheinen Mari

mins hat eine neue Zeit eingeleitet.

Im großenMenſchen wird George das Göttliche vorzüglich und leştlich ſchau

bar. Der iſt ihm der Verehrung und ſogar der Anbetung würdig, bei dem der Leib

vergottet iſt und der den Gott verleibt . So iſt ſeine Religion eine Religion unbe
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I

I/

dingter Diesſeitigkeit; göttliche Ehren erweiſt er dem ſchönen und heldiſchenMen

ſchen . Zwar beugt er ſich vor dieſem auch dann, wennerihnin der chriſtlichen Kirche

findet, ja mehr noch, er liebt die katholiſche Kirche, die ihren an leib und Geiſt

mächtig erſtrahlenden Heiligen eine wahre Heimat war , vorzüglich darum , weil

jie ihre Gläubigen in manigfaltiger Weiſe das Sinnenhafte als einen von himm

liſchen Kräften erhöhten Bereich ſehen lehrt. Trokdem trennt ihn doch grund

jäßlich dies vom Chriſtentum , daß die Kirche den Helden und den Künſtler vom

Heiligen ſcheidet, daß ſie den Menſchen immer als Mittler betrachtet und nicht

als Gott, daß ſie die Gotthaftigkeit von Welt und Menſch in ihrem Glauben an

den welttranſzendenten perſönlichen Gott als eine, nicht als die einzige Form

der Offenbarung faßt. Im Jüngling Marimin erſchien George jener geweihte

Menſch , der in ſeltenen Wendezeiten eine neue Darſtellung Gottes gibt. Die

Erſchütterung und den Jubel der Begegnung verkündeten die in neuer Sprache

leuchtenden Säße der ,, Vorrede zu Marimin “ (neuerdings abgedrudt in , Tage

und Taten“). In dem Augenblick, als ihn die unendliche Fruchtloſigkeit der

Gegenwart zu zerſtören drohte : „ Wir gingen einer entſtellten und erkalteten

menſchheit entgegen die ſich mit ihren vielſpältigen errungenſchaften und ver

äſtelten empfindungen brüſtete indeſſen die große tat und die große liebe am

entſchwinden war“, in dieſem Augenblick der Entſcheidung berührte ihn die

„ allmächtige jugend " Marimins : „ Was uns not tat war Einer der von den ein

fachen geſchehniſſen ergriffen wurde und uns die dinge zeigte wie die augen der

götter ſie ſehen. An der helle die uns überſtrömte merkten wir daß er gefun

den war." Sogar das ſtumpfe Volk wurde von dem Anblick des göttlichen Jüng

lings ſo ergriffen, daß es ſich dort einfand, wo er vorüberging, um der Reinheit,

Kraft und Fülle willen , die ihn über alle erhob. Nur kurze Zeit hat der Dichter

mit Marimin , dem früh verſtorbenen , Gemeinſchaft gehabt. Aber aus dieſer

kurzen Zeit iſt eine Dichtung der Liebe, der Gottesverehrung und der Weis:

ſagung entſtanden, die nur mit den größten Sprachſchöpfungen der Geſchichte

vergleichbar iſt. Mehr noch als bisher möchten wir uns angeſichts dieſer Dich

tung mit der bloßen Feſtſtellung ihrer Art begnügen. So verlangt es ihr Ges

heinmis und ihre Größe. Sie zeigt die Not der unerlöſten Welt und die Freude

der durch Marimin verjüngten. Sie iſt die ſtille Zwieſprache zwiſchen Liebenden

und feierliche Opfergabe vor der Standſäule des verehrten Knaben. Sie ſchafft,

den Abgrund einer unſicheren Zukunft mit feurigem Glauben überbrückend,

Bildniſſe der von Gott entzündeten Menſchen, die in wandelndem Neubeginn

wieder aus der Liefe der ſchönen und kräftigen Wirklichkeit leben.

Erſt wer in dieſer Wirklichkeit lebt, vermöchte mit angemeſſenen Worten von

dieſer Dichtung zu ſprechen. Darum iſt hier nicht mehrzu finden als ein Hin :

1/
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weis auf die Höhe der dichteriſchen Geſtalt Georges : es iſt angedeutet, was

ihre Größe begründet, und was ſie von der Ebene unſerer Zeit ſo weit entfernt.

Stefan George

1. Biographiſches

Stefan George wurde am 12. Juli 1868 in Büdesheim bei Bingen als Sohn des

Weingärtners Etienne George geboren , abſolvierte das Gymnaſium in Darmſtadt, ſtudierte

von 1888 ab Philologie und Kunſtgeſchichte an den Univerſitäten Paris , Berlin und

München. Er begründete 1892 die ,, Blätter für die Kunſt“ , die nur für einen geſchloſſenen

Leſerkreis gedruckt wurden . Stefan George, der nicht verheiratet iſt, hat in den legten

Jahren keinen feſten Wohnſiß gehabt, da er meiſt auf Reiſen war. Jegt iſt er ſeit längerer

Zeit im Ausland.

2. Literatur

Zuſammengeſtellt von Eliſabeth Frels

Bei der Aufſtellung der Werke des Dichters ſind in erſter Linie die im Buchhandel er :

ſchienenen Ausgaben berüđſichtigt. Es war im Rahmen dieſer Arbeit nicht möglich , ſämt:

lichen Privatdrucken , in denen die Dichtungen zuerſt erſchienen ſind , nachzugehen . Eine voll:

ſtändige Bibliographie dieſer Druce wird von dem Oberbibliothekar an der Deutſchen

Bücherei Dr. D. E. Ebert vorbereitet.

Werke

Blätter für die Kunſt. Begr. von Stefan Zuerſt gebrudt in 120 Er. bei F. Cynamon.

George. Hrsg. v . R. A. Klein. Die Zeits Berlin : Blätter für die Kunſt 1895. In

ſchrift hat einen geſchloſſenen, von den Mit- Wien erſchienen bei L. Weiß 1895 (110 S.

gliedern geladenen Leſerkreis . Folge 1-12. 89) und aus dem Handel gezogen .

Berlin : K. A. Klein 1892—1919. (8°) Das Jahr der Seele. 2. Ausg. Berlin :

– E. Ausleſe aus 8. I. 1892–98. Berlin : Bondi 1899. (127 S. 89) Zuerſt gebrudt

Bondi 1899. (172 S. 4 °) in 200 Er. bei D. v. Holten . Berlin: Blät:

Eine Ausleſe aus 0. I. 1898–1904. ter für die Kunſt 1897. (90 S. 8°)

Ebd. 1904. ( 176 S. gr. 8°) Die Fibel. Auswahl erſter Verſe. Berlin :

Eine Ausleſe aus 6. I. 1904-1909. Bondi 1901. (126 S. 8°)

Ebd. 1909. ( 176 S., gr. 89) Der Teppich des Lebens und die Lieder von

Hymnen, Pilgerfahrten , Algabal. 2. Ausg. Traum u . Tod . Mit einem Vorſpiel.

Ebb. 1899. (127 S. 89) — Hymnen " zus 2. Ausg. Ebd. 1901. (98 S. 8°) Zuerſt ges

erſt gedruckt bei Wilhelm & Braſch, Ber: drudt in 300 Er. bei D. v. Holten. Berlin :

lin 1890. (50 S. 8°) ; „ Pilgerfahrten “ zu: Blätter f. 8. Kunſt 1900. (48 S. gr. 8°)

erſt gedruckt in 100 Er. bei Vaillant-Car: Marimin , ein Gedenkbuch , gedruct in

manne in Lüttich. Wien 1891. (50 S. 8°) 200 Ex. bei 9. v. Holten. Berlin : Blätter

Ausz . aus d . Hymnen und Pilgerfahrten für die Kunſt 1907. (28 S. gr. 4 ) Nicht im

nebſt Überſegung v. Albert Saint- Paul Handel erſchienen .

in : L'Eremitage. Paris. Okt. 1891 , März Der ſiebente Ring. 2. Uusg. Berlin : Bondi

1892. ,,Algabal “ zuerſt gedruckt bei Bail : 1909. (217 S. gr. 8°) Zuerſt gebrudt in

lant-Carmanne, Lüttich . Paris 1892. (50 500 Er. bei D. v . Holten. Berlin : Blätter

S. 8°) 1. Ausg . 10 Er. 2. Ausg. 100 Er. f. 8. Kunſt 1907. (216 S. fl. 4 )

Überſeßungen aus dem Algabal von Achill Der Stern des Bundes. Berlin : Bondi

Delaroche in : Floréal, Lüttich 1892. 1914. (108 S. 80)

Die Bücher der Hirten und Preisgedichte, 0 . Der Krieg. Dichtung. Berlin : Bondi 1917.

Sagen u. Sänge der Hängenden Gärten . (8 S. 89)

2. Ausg. Berlin : Bondi 1899. (127 S. 8 °) Drei Geſänge. An die Loten . Der Dichter in

:
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Zeiten d. Wirren . Einem jungen Führer im von Walaw -Rolicz -Lieder. Gebr. 6. D. v.

erſten Weltkrieg. Ebb. 1921. (8 S. 8°) Holten . Berlin : Bl. f. 8. Kunſt 1905 ( 80)

Lage u. Laten . Aufzeichnungen und Sfiz: Dante. Übertragungen aus d. göttl. Ko:

zen. 2., erw . Ausg. Ebd. 1925. (93 S. 89) mödie . 1. Zinfographiſche Reproduktion 0.

1. Aufl. in 300 Er. Berlin : Blätter f. 8. Handſchrift. ( 18 S. 8 °) 2. Genaue Nach :

Kunſt 1903. (40) bildung 8. Urſchrift. Gebruckt bei D. D.

Holten in 300 Er. Berlin : Blätter f. d.

Baudelaire : Die Blumen des Böſen . Um: Kunſt 1909. (40 S.
gr. 8 ')

dichtungen von St. G. Berlin : Bondi 1901 , Dante, Göttliche Komödie. Übertragungen.

( 107 S. 8°) Zuerſt gedruckt in Berlin 1891 Berlin : Bondi 1912. (123 S. 80) 2., erw .

ohne Ort und Jahr. Aufl. 1921. (159 S.) 4., erw . Aufl. 1925.

Zeitgenöſſiſche Dichter. Übertragen v. St. G. (219 S.)

Ebb. 1905. 2 Bde. (89) 1. Roſſetti-Swin : Shakeſpeare. Sonnette. Umdichtung v. St.

burne. Dawſon. Jakobſen . Kloos. Ver : G. Ebd. 1909. ( 160 S. 8°)

wer. Verhaeren . (115 S.) 2. Verlaine. Deutſche Dichtung. Hrsg. u. eingeleitet o.

Mallarmé. Rimbaud. De Regnier. D'An: St. G. u. K. Wolfskehl. Ebb. 1910.

nunzio . Rolicz-Lieber. (117 S.) 2. Ausg. BD 1. Jean Paul. (102 S.) Zu:

Übertragung .. Herodias von Stephan erſt gedr. bei D. 0. Holten 1900. ( 100 S.

Mallarmé. Berlin 1905. (16 S. 4 °) Übers 89) BD 2. Goethe ( 101 S.) Zuerſt gedr. 6.

tragungen aus den Werken von Albert D. d. Holten 1901. (100 S. 89) BD 3. Das

Verwen. Gedr. bei D. 0. Holten, 1904. Jahrhundert Goethes. (189 S.) Zuerſt

(73 S. 89) Übertragungen aus den Werken gedr. bei D. 8. Holten 1902. (181 S. 8 °)

über Stefan George

Bertram , Ernſt: Das „ Iahrbuch für die Georgifa. Das Weſen des Dichters Stefan
geiſtige Bewegung " (Stefan George II). George : Umriß ſeines Werkes, Stefan

Referat. Korreferat v. Hans Berendt. George: Umriß ſeiner Wirkung. Heidel:

Bonn : Cohen 1912. (29 S. gr. 8 ') = Mit: berg : Weiß 1920. ( 102 S. 8 °)

teilungen der literarhiſt. Geſellſchaft Bonn. Geyer, Chriſtian : Die Religion Stefan

Ig. 7 , H. 1. Zu Gundolfs Aufſaß in 8. Georges. Ein Beitr. zur Wiedergeburt uns

Jahrb. f. Zeitſchr. unter G. ſeres Volkes aus 8. Geiſt d. Jugend. Ru :

Bibliographie Stefan Georges. Darmſtadt: dolſtadt: Greifenverl. 1924 (62 S. 8 ) =

Roether [; It. Mittlg.: München : Heimann Jugend u . Religion . H. 5.

& Wolff] 1925. (8 S. 89) Uus : Heimann
Gundolf, Friedricy : Stefan George in unſes

& Wolff: Katalog 1. George u. f. Kreis . rer Zeit. Heidelberg : Weiß 1913. (30 S. 8 °)

Blaß, Ernſt : Über den Stil Stefan Geors
- George. Berlin : Bondi 1920. ( 269 S. 89)

ges. Heidelberg : Weißbach 1920. (27 S. 8 °)
Kawerau , Siegfried : Stefan George und

= Die Drude bes Argonautenkreiſes.
Rainer Maria Rilke. Berlin : Curtius 1914.

Drud 2.
( 149 S. 89)

Dahmen, Hans : Lehren über Kunſt und
Klages, Ludwig : Stefan George. Berlin :

Weltanſchauung imKreiſe um Stefan Port, Kurt: Stefan George. Ein Proteſt.
G. Bondi 1902. (80 S. mit 1 Bilo. 8°)

George. Marburg : Elwert 1926. ( 70 S.
ulm: Kerler 1919. (44 S. 89)

gr. 8 °)
Scheller, Will : Stefan George. Ein deut

Drahn, Hermann : Das Werk Stefan ſcher Lyriker. Leipzig : Heſſe & Beer 1918 .

Georges. Seine Religioſität und ſein (142 S. 8 °)

Ethos. Leipzig : F. Hirt & Sohn 1925. Verwety, Albert u. Ludwig van Deyſel:

( X , 160 S. 80)
Auffäße über Stefan George und die

Dülberg , Franz: Stefan George. Ein jüngſte dichteriſche Berpegung. Mit Genehs

Führer zu ſeinem Werk. München : G. Mül. migung d. Verf. übertr. v. Fr. Gundolf.

let 1908. (68 S. m . 4 Laf go) Berlin : Schnabel 1905. (40 S. 8°)

:

:

/
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fan George. S. 29–45 . Der ſiebente Ring.

S. 74–78 .

Zobel v. Zobeltiß , M .: Die Natur b.

Stefan George. In : Feſtſchrift f. Berth.

figmann. S. 469509.

Wandren , C.: Stefan George. Diſſer :

tation. Freiburg i. B. 1910. ( 102 S.)

- Stefan George. Straßburg : Heiß 1912.

(102 S. 89)

Wolters , Friedrich : Herrſchaft und Dienſt.

2. Ausgabe. Berlin : Bondi 1920. (62 S.

8 °) Zuerſt gebru & t bei O. v. Holten.

Zwymann, K.: D. Georgeſche Gedicht.

Berlin : Edelheim 1902. (153 S. 8°)

Uſthetik der Lyrif. 1. Das Georgeſche

Gedicht. Berlin : K. Schnabel 1904.

(153 S. 89)

8

Borchardt, Rudolf : Proſaiſche Schriften .

1. Berlin : Rowohlt 1920. Darin : Stefan

Georges Siebenter Ring. S. 119/1163.

Broicher, Daiſy : German lyrists of to

day. London : Elkin Mathews 1909. Darin

über St. George, Hofmannsthal u. a.

Goldſchmidt, S. W.: Erlebte Dichtung.

Zur Kritik der Moderne. 2. Leipzig : Xe:

nien - Verlag 1911. Darin : Stefan George.

S. 55-67.

Hofmannsthal , Hugo von : Proſaiſche

Schriften. 1. Berlin : Fiſcher 1907. Darin

Geſpräche über Gedichte, die von St. 6.8

„ Jahr der Seele“ ausgehen. S. 77—103.

Krejci, Jan : Studie z novejni lit. né

mecké. Praze : Nakladem Jana Laich

tera 1904. Darin ein Aufſaß über Stefan

George.

fulács , Georg .: Die Seele und die

Formen . Berlin : Fleiſchel 1911. Darin :

„Die neue Einſamkeit und ihr Lyriker."

S. 171–193.

Nohl, Johannes : Stefan George und ſein

Kreis. In : Weltliteratur der Gegenwart.

Hrsg. v. Marcuſe. Band Deutſchland.

Veil 1. Berlin : Franz Schneider 1924.

S. 227–322.

Schaeffer, Albrecht: Stefan George. In :

Schaeffer : Dichter und Dichtung. Leipzig

1922. S. 297–501.

Scheller, Will : Heſſiſche Köpfe. BD 1 .

Melſungen (1923 ]. Darin : St. G. S. 57

bis 66 .

Schmiß , Oskar A. H.: Dämon Welt.

München : Georg Müller 1926. Darin

eine Begegnung mit Stefan George.

Simmel, Georg: Philoſophie der Kunft.

Potsdam : Kiepenheuer 1922. Darin : Ste:

Zeitſchriften -Auffäße

Adrian, Karl : Stefan George. In : Das

Neue Leben , Köln. Ig. 1, H.3 /4.

U uerbach , Erich: Stefan Georges Dante:

Übertragung. In : Cultura italiana e

tedesca . 2. N. 1. S. 17—20 .

Bab, Julius : Von den Meiſtern ber Lyrik.

(Darin über George.) In : Neue Rund

ſchau. 20. S. 1058—1066.

Baumgarten , Bruno : St. George. E.

ſtilift. Unterſuchung. In : Preußiſche Jahr:

bücher. BD 128, 3. S. 428—469.

Beder , W.: St. Georges Kunſtanſchaus

ung. In : Preuß. Jahrb. 1919, S. 443–64.

Bedmann, Emmy : Stefan George. In :

Die chriſtl. Welt. Ig. 34 , H. 22.

Benzmann , Hans : Stefan George. In :

Die Lichtung, Leipzig. Ig. 1, H. II .

Bertram, Ernſt: über Stefan George. In :
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Plagiat

Eine Gloſſe von Wilhelm Schäfer

Pürzlich ließ mir ein nicht unkluger Mann durch einen Freund ſagen , er

könne es weder verſtehen noch billigen , daß ich in meinem „ Frühſtück

auf der Heideksburg“ einen Stoff behandelt habe, der mir durch Schiller

in ſeinem ,, Herzog von Alba bei einem Frühſtück auf dem Schloſſe zu Rudol:

ſtadt, im Jahre 1547“ vorweggenommen ſei. Wenn ich die Mitteilung nicht

mißverſtand, war bei dem Ladler immerhin die Vorſtellung eines Plagiats

im Spiel ; das veranlaßt mich, an dieſem Beiſpiel noch einmal meine grund

fäßliche Meinung in der Sache zu ſagen .

Selbſtredend leugne ich keinen Augenblic , den Stoff und Anreiz meiner

Anekdote in der genannten Arbeit von Schiller gefunden zu haben , die zu:

erſt im ,, Deutſchen Merkur“ von 1788 abgedruckt wurde und in den ſpäteren

Ausgaben unter den hiſtoriſchen Schriften ſteht. Schiller wiederum gab in

der Einleitung die drei verſchiedenen Quellen ſeiner Arbeit an, damit wohl

genügend andeutend, daß er das Stüd nicht als Kunſtwerk anſah , ſondern

lediglich als hiſtoriſche Merkwürdigkeit aufzeichnete. Ich könnte mir denken ,

er habe den Stoff aufgeſpürt in der Hoffnung etwa, er möge ſich als trag

fähig für ein Drama oder eine Novelle erweiſen ; und eben, weil er ihn dafür

nicht ausreichend fand, gab er ihn preis . Den epiſchen Anſchein völlig zer:

ſtörend, hängte er ihm noch eine zweite von der Gräfin von Schwarzburg

erzählte Merkwürdigkeit an.

Ich bin nicht einmal ſicher, ob der Stoff tragfähig iſt für die von mir

bevorzugte Form der Anekdote. Immerhin hatte er genug Anreiz für mich,

die epiſche Geſtaltung zu verſuchen. Ob ſie gelang oder nicht, das ſteht hier

nicht in Frage, ſondern ob ich ein Recht dazu hatte. Eben dies ſcheint mir

fraglos, weil es ſich um einen hiſtoriſchen Vorgang handelt, der natürlich

niemandes Eigentum iſt; es ſei denn, einer habe ihn durch ſeine beſondere

Darſtellung dazu gemacht. Das wird in dieſem Fall keiner im Ernſt behaupten

wollen , der zum Vergleich etwa an die berühmte Anekdote Kleiſts oder an die

eigene Fähigkeit Schillers denkt, einen Stoff mit ſeinem Geiſt zu durchdringen.

Auch wenn das, was Schiller als hiſtoriſche Merkwürdigkeit nicht eigentlich

erzählt, ſondern nur mitgeteilt hat, ganz oder zum größten Teil ſeine Er:

findung wäre : ich wüßte nicht, ob mich das hindern würde, mein epiſches

Vermögen daran zu ſeßen , weil es eben noch nicht geſtaltet iſt. Erſt, wenn

es beides, eigene Erfindung und eigene Geſtaltung, wäre, könnte die grund

fäßliche Frage des Plagiats angerufen werden, nämlich die, ob ein Stoff
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durch künſtleriſche Behandlung unantaſtbares Eigentum wird ? Wer ja dazu

ſagt, muß ſich darüber klar ſein , daß ihm damit Shakeſpeare als einer der

größten, wenn nicht der größte Plagiator der Literaturgeſchichte übrigbleibt.

Kein Geringerer als Tolſtoi hat ja in ſeiner hißigen Streitſchrift gegen

Shakeſpeare (deutſch im Verlag von Adolf Sponholz, Hannover) den Nach

weis verſucht, daß ſeine Dramen modiſche Verarbeitungen für Tolſtoi

Verballhornungen älterer Dichtungen ſeien . Der Nachweis mußte ihm

mißlingen, weil er blindwütig überſah, daß es ſich etwa bei ſeinem Ver:

gleich des Königs Lear mit dem älteren Vorbild um zwei verſchiedene Lebe:

weſen handelt, deren übereinſtimmung nicht in der Form , ſondern nur im

Stoff liegt. Gerade das ſchärfſte, was Tolſtoi gegen Shakeſpeare ſagt, weiſt

auf dieſe Selbſtändigkeit hin.

Nun weiß ich ſo gut wie ein anderer , daß Stoff und Form auch im Kunſt

werk eine Einheit ſind, daß alſo, wer einen Stoff übernimmt, ſtets auch ,

ſelbſt in der einfältigſten Zeitungsnotiz, Form an ſich reißt, die ſchon geprägt

iſt, wie Goethe in ſeinem ,, Fauſt " unleugbar geprägte Form des alten Puppen :

ſpiels an ſich geriſſen hat, ſie nach ſeinem ewigen Wort lebend zu entwickeln.

Auf dieſe lebende Entwi&lung kommt es wohl an, denn aus ſich ſelber lebt

keiner, und der Dichter iſt mit jedem Wort verſchuldet, das er aus dem Scha

der Sprache nimmt. Strafbar vor dem Geiſt wird er nach dem draſtiſchen

Wortſinn erſt denn Plagiarius bedeutet einen Menſchenräuber, Seelen

verkäufer – wenn er Seele, Weſen mißbraucht, wie es Tolſtoi von Shake

ſpeare behauptet, und wie es die Zeitgenoſſen Goethes „Hermann und Doro

thea“ nachſagten, weil in beiden Fällen die lebendige Entwicklung der ge

prägten Form nicht erkannt wurde.

Wer einmal eine Literaturgeſchichte aus den Keimzellen verſuchen wollte,

würde die Elemente einer lebendigen Geiſtesgeſchichte aus dem Anſchein

eines einzigen Plagiats in Händen haben. Ihm würde ſich die Frage bald

nur noch ſo ſtellen : Hat einer ſich als Schöpfer betätigt, oder hat er einem

fremden Lebeweſen nur die Federn bunt gemacht ? iſt ſein Gebilde aus einer

Keimzelle organiſch gewachſen oder nur zuſammengeleimt? Hat ſich ge

prägte Form lebend entwickelt, oder wurde ſie als Münze gebraucht ?

Um mit dieſer Frageſtellung wieder zum Anlaß zurüdzukehren : daß ich

mein „ Frühſtück auf der Heideksburg “ nicht zuſammengeleimt habe, weiß

ich ; meine Anekdote unterſcheidet ſich von der Schillerſchen durch eben das,

was ein Stück Epik von einer hiſtoriſchen Mitteilung unterſcheidet. Es könnte

ſich alſo nur noch fragen , ob mich nicht der Reſpekt hätte abhalten ſollen ,

an etwas zu rühren, das Schillers Hand geheiligt hat?
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Mir ſcheint aber, auch da darf ich mich unter den Schuß der Goetheſchen

Formel ſtellen : Geprägte Form, die lebend fich entwickelt. Nicht nur der

einzelne Menſch findet ſeinen Sinn darin, ſondern jedes Leben überhaupt:

auch eine überlieferung wie die vom Mut der Gräfin von Schwarzburg iſt

geprägte Form , die lebend ſich entwickelt. Jenes etwas darin, dem Schiller

nicht den Mund löſte, trängt über die Mitteilung hinaus zum Sinnbild,

d . h. zum bildhaften, ſinnvollen Sein. Der Schillerſchen Form lag ſeine

Geſtaltung nicht, weil das Thema nicht ausreichte, der meinen ſchien es

vielleicht gerade deshalb verlođend. Am Ende ſind wir alle Volkslieder:

dichter, 8. h. das Volk ſingt nicht nur ſeine lieder durch unſern Mund, ſondern

bildet auch ſeine Sagen . Da gehört jedem , was er vermeint zu können ; wie

wiederum jeder mit ſeinem Können allen verantwortlich iſt. Wer ſich mit

unzureichenden Mitteln am Geſamtgut vergreift, wird von ſelber aus:

geſchieden .

Romane und Erzählungen

Huch , Ricarda : Der wiederkehrende Chriſtus. Eine groteske Erzählung.

Leipzig: Inſel. Verlag 1926. (253 S. 89) Leinen 7 M.

en naheliegenden Gedanken, daß das Zuſammentreffen eines chriſtus:

Inſtanzen und „ Perſönlichkeiten “ notwendigerweiſe groteske Widerſprüche er :

gibt, hat ſich Ricarda Huch zum eigentlichen Thema einer umfangreichen

„ grotesken Erzählung “ gewählt, einer Geſchichte, die eigentlich keinen Anfang

und auch kein Ende hat und in der die Arbeitsmethode Ricarda Huchs, Parallel

handlungen in abwechſelnden Schichten zu erzählen, wiederum deutlich wird.

Das unterſcheidet dieſes Buch von Gerhart Hauptmanns ,, Der Narr in

Chriſto Emanuel Quint“ ; in jener Biographie finden ſich einzelne ausgeſpro

chen groteske Züge. Hier in dieſer aphoriſtiſchen Zuſammenſtellung von Stücken

an ſich wechſelſeitig unbetätigter Lebensumſtände, die nur zufällig der chriſtus

ähnliche Menſch zuſammenbringt, iſt alles ausſchließlich auf das groteske

Moment abgeſtimmt. Dies darf man nie vergeſſen , denn nur dann verlegt

dieſes Proſagebilde, das kein Roman iſt, auch keine religiöſen Gefühle : denn

es kommt Ricarda Huch lediglich darauf an, mit einer gewiſſen Nonchalence

des Geiſtes groteske Effekte dadurch zu erzielen, daß Figuren ſich in ihren

inneren Vorausſegungen gründlich mißverſtehen. Und dies iſt zunächſt noch

keine beſondere künſtleriſche Leiſtung, ſondern nur die Betätigung einer vir:

tuoſen Erzählergeſchicklichkeit. Vieles in dieſem Buch iſt wirklich glänzend er :
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zählt, aber alles, ſchlechthin alles, was das moderne Menſchendaſein erfüllen

oder beſtimmen kann , wird mit mehr Satire, als nötig iſt, von einem recht über

legenen Standpunkte aus direkt und indirekt beſpöttelt. Das Buch wird Ri

carða Huch in eingeſchworenen Konventikeln und Parteiungen wenig Freunde

machen , denn es ſagt viel zu viel Richtiges, als daß die Empfindlichkeit und

Eitelkeit vieler Menſchen es ſo gutwillig ertragen würde. Inſofern nun hat ſie

ſich einen Standpunkt fünſtleriſcher Ungebundenheit in ihrer Betrachtung

gegenwärtiger Menſchen , Mächte und Anſchauungen gewahrt, der ſeinen Aus

drud ſucht und findet: ein gut Teil ihres Kummers und Ärgers über unſere

ſo unzulängliche Gegenwart hat ſie ſich mit dieſer grotesken Erzählung vom

Hals geſchafft; dabei ſpürt man deutlich die Geſchichtsſchreiberin , welche die

gegenwärtigen „ Größen “ deshalb nicht allzu hoch nehmen kann, weil Ühn

liches in früheren Epochen in ähnlicher Weiſe aktiv geweſen war, wie z. B.

gerade katholiſcher Klerus und evangeliſche Geiſtlichkeit. Es iſt immer wieder

das Gleiche: und ſo zeigt ſich , daß es von dieſer Groteske bis zum abſchließen

den Bewerten in der Art des Predigers Salomo : ,,es iſt alles ganz eitel “ nur

ein Schritt iſt, den Ricarda Huch den Leſer lieber allein machen läßt. - Das-

Werk iſt voller Anregung,vol Temperament,voll Eſprit; dazu blendend geſchries

ben . Das ſchonungsloſe Fehlen jeder Konzeſſion an beſtehende Modephraſen

und an das geſchwäßige Getöſe der Gegenwart gibt der Erzählung, die als

Kunſtwerk angreifbar iſt, ethiſche Werte, an denen der Kenner, nach gründlicher

Auseinanderſeßung mit ihnen , zuſtimmende Freude hat. von Grolman.

Rauſch , Albert S.: Vorſpiel und Fuge „ Les Préludes “ . Stuttgart: Deutſche

Verlags . Anſtalt 1925. (160 S. gr. 89) Leinen 7.50 M.

in dieſem Proſawerk ſpiegelt der immer mehr als Proſaiker großen Formats

in Erſcheinung tretende Dichter diejenige Epoche ſeines Lebens, deren Begeb

niſſe für die Entfaltung ſeines Weſens entſcheidend geweſen ſind. Es iſt die

Zeit zwiſchen der Schulentlaſſung und der Reife zum ſchöpferiſchen Geſtalten,

die Zeit der erſten großen und maßgebenden ſeeliſchen Erſchütterungen , der

erſten Prüfungen des Ich durch das Du der Welt, das die kosmiſche Erfüllung

und Ergänzung des Ich bedeutet und in ſeinen frühen Begegnungen den Men

ſchen ſich klar werden läßt über die Sterne, unter denen er lebt und ſich volls

enden muß. Dieſe Sterne ſind für Albert H. Rauſch die urhafte Sehnſucht nach

der landſchaft und dem Menſchentum des Südens, die Vertrautheit mit der

geiſtigen Kultur des klaſſiſchen Altertums, und, beidem naturgemäß ent

ſprechend, die Hochſchägung eðler, nämlich wahrhaft beſeelter Körperlichkeit,

die Achtung, ia, Ehrfurcht vor der Schönheit, die ſich in der lebendigen Geſtalt

des Menſchen zu offenbaren vermag , in edler Form zu offenbaren freilich nur

Tin
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über dem Grunde wirklichen inneren Adels. Denn Schönheit iſt nur, wenn

etwas, das urſprünglich innen , kernhaft, lebt, nach außen ſichtbar ſich entfaltet.

Nur inſofern kann und darf ſie Schidſal werden, wie es hier geſchieht und in

einer beinahe ſachlich klaren, eindeutigen Weiſe beſchrieben iſt. So wird, ohne

daß es abſeitig erſcheint, glaubhaft, wie die Begegnung und der Umgang mit

ſchönen Menſchen in ſchöner Umgebung notwendig die Reife einer ſchöpferiſchen

Begabung herbeiführen , einer Begabung, deren Ziel von dem erſten Augenblick

ihres Bewußtſeins an es geweſen iſt, Werke der Schönheit zu ſchaffen . Auch

dieſes Bekenntnisbuch iſt ein Werk der Schönheit, weil es in einer ſchlichten,

wiewohl ſehr erleſenen ſprachlichen Form ein Schickſal geſtaltet, deſſen tiefſter

Sinn eben nichts anderes iſt als die Schönheit, ſoweit ſie in Menſch und

Menſchenwerf irgend ſich äußern mag. Will Scheller.

Schuret, Paul: Griſemumm . Een buntes Book. Mit Holzſchn . d . A. Paul

Weber. Bremen : C. Schünemann 1925. (126 S. 89) Leinen 4 M.

aul Schurek leitet ſein kleines Buch Griſemumm mit einer ſehr ges

richeiten Abhandlung über „ Hochdeutſch und Plattdeutſch vom Schrift:

ſteller unſerer Zeit geſehen" ein , in der ſich dieſer junge Hamburger mit ſeiner

dichteriſchen Zweiſprachigkeit tiefgründig auseinander reßt. Griſemumm iſt

ein „buntes Buch “, es enthält meiſt Tiergeſchichten, beſinnlich ſymboliſch,

ſchmunzelnd – durchaus nicht von „ ſich überkugelnder Luſtigkeit“ , wie der

Schußumſchlag behauptet – ein ſehr beachtlicher Verſuch, zu neuen Formen

auf dem alten niederdeutſchen Lieblingsgebiet der Tiergeſchichte zu kommen.

Schurek behandelt auch hier wie ſtets menſchliche Probleme, häufig ſtarke

Gegenwartsprobleme, und findet in der plattdeutſchen Sprache und Art die

Mittel, ſich den Dingen mit leiſem und gütigem Humor zu nähern. Einige der

Geſchichten ſind etwas ſtark auf die Pointe geſtellt. Hans Balzer.

Wirz, Otto : Novelle um Gott. Stuttgart: Engelhorn 1925. ( 150 S. 89) Leinen

4.50 ; Halbleder 7 M.

on der Beſeſſenheit der „Gewalten eines Loren ", dem vielleicht be:

Po

-

mehr zu ſpüren. Faſt ſcheint es, als ſei Wirz in eine Art Erſtarrung verfallen ;

oder als könne er nur das Chaos, nicht aber objektive Geſtalten beſchwören .

Der Gehalt der Novelle iſt dürftig : Banalitäten, in eine geſpreizte, geſchraubte,

papierene Sprache gekleidet. Die Menſchen gleichen Holzpuppen. Nur in der

dialektiſchen Führung der Geſpräche offenbart ſich zuweilen der Könner, in

dieſer oder jener außergewöhnlich plaſtiſchen Wendung der Dichter. Im

übrigen aber ſcheint der mehr als anſpruchsvolle Titel der Novelle durch nichts

gerechtfertigt. Wolfgang von Einſiedel.
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Lyrif

Gorge, Reinhard Johannes : Der Şüngling. Die frühen Dichtungen . Rempten :

Röſel & Puſtet 1925. (174 S. 89) Broſch . 3 M ; Leinen 4.50 M.

åtten nicht vor einigen Jahren die Theater Sorges ,, Bettler “ gebracht,

gingen ſicher viele an dieſem Buch vorüber. So aber nimmt man es

intereſſiert zur Hand, lieft die frühen Dichtungen des von ſeiner Sendung

ganz erfüllten jungen Sorge und bedauert vom menſchlichen und vom

künſtleriſchen Standpunkt aus ehrlich , daß dieſer gewiß Wahre, Wertvolle

aus dem Krieg nicht mehr zurückam . Wilhelm Kriſtl.

Edmann , Heinrich : Haus in Blumen . Gedichte. Hamburg : Rich . Hermes

1925. (79 S. 89) Leinen 3.50 M.

chlichte Verſe eines ſchlichten Mannes, von Frühling, Weib und Kind,

Gott und Natur, ein reiner, inniger, gläubiger Klang. Keine „Sen:

ſation “ , aber ein ſchöner Ausdruck unverzerrten deutſchen Weſens.

Georg Hallmann.

Vierordt, Heinrich: Shr glüdlichen Augen ! Ausw. a. 1. Dichtungen. ( Deutſche

Dichter f. Jugend u. Haus. 3.) Oſterwieck: 3idtfeldt 1925. (IV, 71 S. gr . 89) 1 M ;

Leinen 2 u. 3 M.

u Vierordts 70. Geburtstag hat der Verlag eine ſehr hübſch ausgeſtattete

Auswahl aus Vierordts Gedichten herausgebracht, die — in Verbindung

mit einem ſympathiſchen Nachwort – das beſtätigt, was auch an dieſer

Stelle (Septemberheft 1925, S. 389—394) lobend über den badiſchen Jubilar

geſagt worden war. bon Grolman.

Spann.Reinſch , Erika : Das ſelige Buch . Lieder u. Gedichte. Augsburg :

Bärenreiter - Verlag 1925. (102 S. ll . 8 °) 2 M ; Pappe 2.50 M ; Halbleinen 3 M.

nach den früheren Bänden ,,Andachten " und „ Die faute" enttäuſcht

Das ſelige Buch “. Zwar gibt die innige Naturverbundenheit der Ver

faſſerin ihr noch eine Fülle von Empfindungen und poetiſcher Geſichte, die

ſie zum Teil auch anſprechend zu formen weiß, aber dazwiſchen ſteht poetiſch

Wertloſes, um nicht zu ſagen Geſchmackloſes. Dieſer Mangel an Selbſt

kritik iſt bedauerlich. Eliſabeth Maderno.

Rron, Emma : Basler Heimat-Bedichte. Hrsg. v. R. E. Hoffmann . Baſel:

Benno Schwabe & Co. 1924. (116 S. kl. 89) Pappe 2.50 M.

as an Emma Kron heute noch anzieht, iſt ... die liebevolle Treue, mit

der ſie ... bald ernſt, bald humorvoll die alten basleriſchen Sitten , Zu

ſtände und Perſonen in ihrer Sprache ( im ,,gemiſchten Basleriſchen Dialekt “ )

charakteriſtiſch nachgezeichnet hat. So leſen wir in der Einleitung zu dem ge

fällig geſchmücten , anſprechend gedruckten kleinen Bändchen , das im Auftrage

3.
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einer hohen ,, Literaturkreditkommiſſion " herausgegeben wurde, ,, in dem Ges

danken, daß ſich dies Büchlein in jedler Basler Familie und in jedem Basler

Haushalt einbürgern ſoll“ . Solche Pflege der Heimatkultur wird immer ein

wenig ,, Kantönli-Geiſt“ atmen . Aber damit ſoll nichts Herabſeßendes geſagt

ſein , da es wohl ebenſo verſtändlich , wie menſchlich ſchön und begrüßenswert

iſt, wenn im engeren Kreiſe auch die kleinen Dinge und Alltäglichkeiten be:

wußter gehegt und mehr beachtet werden können , als es der ſchärfere Luftſtrom

in breiterer Lebensſphäre zuläßt. Georg Hallmann.

Burger, Ferdinand : Heimliche Gärten. Gedichte. Magdeburg : R. Zacharias

1924. (96 S. 89) 1.40 M.

sine etwas bunte Sammlung : lyriſche Poeſien, Naturgedichte, liebeslieder,

Kriegsgeſänge und Politiſches ; von allem etwas, aber nichts, was über:

wältigt. Eigene Töne findet dieſer Dichter kaum einmal, am eheſten kann man

fich an den Naturgedichten freuen . Freilich ſteckt eine ehrliche Begeiſterung und

ein ſtarker Zorn über unſere politiſchen Verhältniſſe in ihm, und es iſt ſchon

lobenswert, daß ein Mann auch einmal von etwas anderem ſingt als nur von

ſeinen höchſtperſönlichen Gefühlen und Gefühlchen . Aber dann müßte das auch

geſtaltet werden zu einem objektiven Kunſtwerk. Ob Bruger dazu berufen iſt,

kann nach dieſer Sammlung zweifelhaft erſcheinen . Adolf Potthoff.

Baltiſches Dichterbrevier. Herausgegeben von Werner Bergengruen. Berlin :

Georg Neuner 1924. (126 S. kl. 89) 2.50 M; Leinen 3.75 M ; Leder 10 M.

ie vorzüglich ausgeſtattete kleine Auswahl gibt einen Überblick über das

von Balten auf dem Gebiet des Lyriſchen Geleiſtete; voran geht eine gute

und knappe Einführung des Herausgebers, die auch auf Nachbarerſcheinungen ,

beſonders auf Herder, hinweiſt, was nirgends eindringlich genug geſchehen kann.

Von zeitgenöſſiſchen Dichtungen aus dieſem Auswahlband möchten wir faſt

dem Sonett des Frhrn. von Taube : ,,ein Carpaccio " den Preis zuerkennen . –

Der ſehr erfreuliche kleine Band wird herzlich empfohlen. von Grolman.

Lettiſche Lyrit. Eine Anthologie. Überſekt aus dem Lettiſchen von Elfriede

Eckardt-Stalberg. Riga : A. Gulbis 1924. ( V, 379 S. 8 °) Leinen 6 M.

ieſes Buch wird nicht befriedigen. Und zwar , weil es aus einer falſchen

Einſtellung heraus geboren wurde. Iſt es doch an ſich ſchon ſchwer, lyrif,

die, wenn nicht größte, ſo doch perſönlichſte Sprachſchöpfung eines Volkes, in

fremdes Gewand zu kleiden , ſo wirkt dieſes Beginnen nahezu abſonderlich,

wenn man dabei das ureigenſte Charakteriſtikum , den „nationalen Erdgeruch"

unterſchlägt, um nur das ,, Internationale“ , Allgemeinmenſchliche zu pflegen .

Gerade dieſes Internationale " aber müßte hinwiederum vollkommen neu

geſchaffen werden , um überhaupt die künſtleriſche Geltung zu beſißen , während

D
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das Nationale allein ſchon durch den ihm ureigenen Klang wirbt und gewinnt.

So lieſt man in dieſem Buche Namen und Verſe, bekannte und unbekannte,

gute und minder gute ; das Tiefſte, das leßte aber bleibt uns faſt immer ver

borgen , die Seele . Alerander Baldus.

Bethge, Hans : Die armeniſche Nachtigal , Berlin : Gyldendalſcher Verlag 1925 .

(130 S. Quer-89)

achdichtungen der Verſe eines armeniſchen Dichters Nahahed Kutſchak,

, einige

Ebre

hundert kleine Gedichte geſchrieben hat, „ von denen die meiſten Vierzeiler

ſind“ . - Ich kann nicht armeniſch und kenne auch die franzöſiſche Proſa:

überſeßung nicht, nach der Bethge ſeine Überſegung hergeſtellt hat. Aber es

fällt mir auf, daß Bethge nicht eins der Gedichte als Vierzeiler überſeßt hat.

Alle ſind weſentlich länger geraten und wirken überhaupt nicht eigentlich wie

Gedichte, ſondern wie Inhaltsangaben von Gedichten . Ein hübſcher Gedanke

liegt jeweils zugrunde und wird eigentlich nur ſo hingeſagt, ohne jede zwin

gende Formung und Geſtaltung. Ich habe den Eindruck, als habe Bethge es

ſich allzu leicht gemacht. Jedenfalls überzeugen die Verslein in dieſer Form

wenig . Das Buch iſt als Blockbuch ſehr hübſch gebruckt. Jörn Doen.

Die großen Srobadors. Deutſch von Rudolf Borchardt. München : Verlag der

Bremer Preſſe 1924. (78 S. gr. 89) Pappe 4.50 M.

ine kleine, aber köſtliche Auswahl der provenzaliſchen Troubadour- Poeſie

des frühen Mittelalters, jener ſeltſam prächtigen und faſt märchenhaft

vollendeten Verskunſt, der die Dichtung aller europäiſchen Völker verpflichtet

iſt. Borchardts Nachdichtungen ſind Meiſterwerke. Er bewahrt die Blüte, den

Blütenſtaub und den Duft. Hoffentlich ſekt er das angefangene Werk fort.

Niemand iſt ſo berufen zu dieſem Werk wie er. In einem Nachwort gibt

Borchardt eine ausgezeichnete Charakteriſtik des untergegangenen proven:

zaliſchen Volkes, ſeines beſonderen Geiſtes und ſeiner Kunſt und ihrer Bedeu

tung für die Entwiclung der deutſchen Dichtung bis in die neueſte Zeit. Auch

dies hofft man weiter ausgeführt zu ſehen. Das Werk iſt ſehr ſchön gedrudt,

dem edlen Gegenſtand angemeſſen : Bremer Preſſe. Will Vesper.

Guardini, Romano : Heilige Zeit. Liturgiſche Serte aus Miſſale u. Brevier .

Mainz: Matthias -Grünewald - Verlag 1925. (300 S. 89) geb. 7.20 M.

ſus Miffale und Brevier Teile ins Deutſche übertragen und in prächtiger

Ausſtattung gedrudt. Um den Zert von allem anderen freizuhalten,

wurde die ſympathiſche Vorrede in ein beſonderes Heftchen geðru&t und dem

Buche nur beigelegt. Der Verfaſſer erörtert darin das Weſen der Liturgie,

der ſeine ganze Liebe gilt. von Grolman.

215



Die ſchöne literatur N r. s / Mai 1926

Sforenie

Lever

Volksdichtung

Benz, Ferdinand : Rauhnacht in der Rodenſtube. Alte deutſche Mären . Er .

zählt. Leipzig : Dieterichſche Verlagsbuchh. 1925. ( 182 5.8 °) 3.50 M; geb.5.50M.

In dieſen alten, deutſchen Mären gewinnen die geſpenſtiſchen Erſcheinungs

formen Leben, die von der alten , bäueriſchen Landbevölkerung anſtelle allen

ihr unfaßbaren und unbegreiflichen Naturgeſchehens geſeßt wurden . Irr:

lichter und Heren, die wilde Jagd, die feurigen Männer und weiß Gott was

noch für Spukgeſtalten geiſtern in dieſen ſchlicht und einfach erzählten Anek:

doten umher, und die geiſtreichen und treffenden Bemerkungen des Heraus:

gebers fügen ſich zwanglos ein. Beſonders erwähnt werden müſſen noch die

Zeichnungen von Adolf Morgenſtern , die den Charakter des Buches aufs Beſte

illuſtrieren . Erik Schaal.

Cohn , Emil Bernhard : Legenden . München : Georg Müller 1925. (147 S. 89)

4 M; Leinen 6.50 M.

egenden um Liebe und Lehre, legenden von Rabbinern und Chane Mirel,

der zitternden jungen Jüdin, die ihr Leben hingibt um das Leben ihres

Vaters. Legenden , die Salomo belauſchen , wie er die liebenden belauſcht,

die Alerander, den , wilden , ſtrahlenden , grenzenloſen “ zuſammenführen mit

Dhariputta, dem geſchorenen Gerechten , an den Waſſern Siloahs . Legenden,

in deren ſtiller Schwermut das bibliſche Land lebt, der bibliſche Menſch.

Richard Euringer.

Mythen der Sterne. Hrsg. , eingel. u . mit Anmerkungen verſehen v. Friedrich

Norman . Mit 17 Abb., 12 Taf. u . e . Weltkarte. Gotha : F. A. Perthes 1925.

(522 S. 89) Leinen 14 M.

fus zahlreichen Quellen und Sammlungen hat Norman die Sternmythen

Haller erdenklichen Völker zuſammengetragen und in Anmerkungen kom

mentiert. Die umfangreiche Veröffentlichung iſt nur bedingt eine litera:

riſch intereſſierende, inſoweit nämlich, als die aſtralen Mythen einen wunder :

ſamen Einblick in die geſtaltende Phantaſie der Völker zu den verſchiedenſten

Zeiten geben, den viele Leſer über alles ſchäßen werden. Sehr intereſſant iſt

aber daneben, daß Wölfflins ,, Kunſtgeſchichtliche Grundbegriffe “ (München ,

1917) nun auch ſchon auf dem Gebiet der Aſtralmythenforſchung ihre ſegens

reiche Wirkung tun, worüber Norman ſich - neben vielen anderen – in

der überaus intereſſanten Einleitung näher äußert. Das Werk iſt aus einem

tiefen und ernſten Gefühl des Verantwortungsbewußtſeins heraus geſchrieben ,

es ſeßt Studium und Ausdauer beim Leſer voraus und ſcheint — ſoweit ich

dieſen Spezialzug der Forſchung kenne — auf ſolider wiſſenſchaftlicher Grund

lage zu beruhen. von Grolman.

-
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1

3

Die Märchen der Weltliteratur. Jena : Eugen Diederichs. (89) Je Pappe

5 M; Halbleder 7.50 M ; Leder 13 M.

Sürtiſche Märchen . Hrsg. v. Fr. Gieſe. 1925. ( VI, 307 S.)

Deutſche Märchen aus dem Donaulande. Hrsg. v. Paul Zaunert. 1926.

( XII, 343 S., 16 Taf.)

wei neue Bände der verdienſtlichen Sammlung, die uns in großzügigſter

Weiſe die ganze große Märchenwelt der Welt zugänglich macht. Der eine

Band gibt einen guten Überblick über das türkiſche Volks- und Kunſtmärchen.

Ganz beſondere Aufmerkſamkeit verdient der andere Band, weil er mit den

Märchen unſerer öſterreichiſchen Stammesbrüder zugleich eine erſtaunliche

Bereicherung unſerer deutſchen Volksmärchen überhaupt bringt. Viele neue

Funde, nicht nur der Geſtaltung, ſondern auch neuer Stoffe, ergänzen die

„ Grimmſchen Märchen “ und die „Märchen ſeit Grimm ", die Zaunert ge

ſammelt hat. Aber auch die Faſſung bekannterer Motive iſt vielfach neu und

reizvoll, getreuer Ausdruck des Weſens und Denkens der deutſchen Alpen

bewohner und der Siebenbürgner. Johannes Demmering.

Bifier, Wilhelm : Das Märchen im Volksmund. Dumm' Hans mit d . Rönigs

tochter im Elternhaus . Im Anhang: Das Märchen v . Orachentöter. (Quidborn

Bücher 32.) Hamburg : Quidborn - Berlag 1925. (61 S. 89) —.75 M.

er hochverdiente Märchenforſcher Profeſſor Wiſſer, der einen wahren

Untergang gerettet hat, läßt uns hier einen Blick in ſeine Werkſtatt tun. In

der anſpruchsloſeſten Weiſe berichtet er über ſeine Arbeit und zeigt an einem

Muſterbeiſpiel die Schickſale eines alten Märchenſtoffes im Volksmunde.

Wie alles, was Wifler über ſeine Arbeit ſchreibt, ſachlich und ſchlicht, wertvoll

und höchſt intereſſant. Hans Balzer.

Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Houben, H. H.: 9. P. Edermann. Sein Leben für Goethe. Nach ſ. neu auf

gefundenen Tagebüchern u. Briefen dargeſtellt. Zweite, durchgeſehene Auflage.

Leipzig : H. Haeſſel 1925. (635 S. fl . 89) 9 M ; Leinen 12.50 M.

er bedeutſame Fund, der Houben mit der Entdeckung der lange ver

( chollen geglaubten Tagebücher und Briefe Eckermanns 1924 glüdte,

war in der Tat ein Ereignis für die geſamte Goetheforſchung. Mit Hilfe dieſer

aufſchlußreichen Dokumente vermag der bekannte Literarhiſtoriker nun ein

abgerundetes, lebensechtes Bild jenes getreuen Eckart zu zeichnen, das er in

dieſem Band – ein zweiter ſoul folgen – von Edermanns Jugend bis zu

Goethes Lode führt. Kein Geringerer als Nießſche hat Exermanns „ Ge

ſpräche “ als „ das beſte deutſche Buch überhaupt“ bezeichnet. Wie es all
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mählich entſtand, und wie der Mann, der es uns ſchenkte, nach mühſeliger

Entwi&lung ſein karges, enges Leben im Dienſt des Großen verzehrte, ſidy

ſelbſt verlor in willenloſer Ergebenheit, weiß Houben in der ihm eigenen

unterhaltſamen , friſchen Art feſſelnd zu erzählen. Houbens Biographie läßt

Edermann mehr Gerechtigkeit widerfahren als Julius Peterſen , der vor der

Uuffindung der neuen Dokumente die Entſtehung der ,, Geſpräche “ auf ihre

Glaubwürdigkeit unterſuchte. Und neben den ,,Getreuen " tritt, majeſtätiſch

und doch menſchlich in Houbens feiner Schilderungskunſt, der „ göttliche

Greis “ , zu deſſen Gedankengefäß ſich Edermann modeln ließ . Houbens

Hauptverdienſt iſt es, in ſorgſamer Unterſuchung die oft recht verwickelte Ent:

ſtehungsgeſchichte der „ Geſpräche“ aufgehellt und damit für deren endgültige

Wertung neue Geſichtspunkte gegeben zu haben. Auch für weitere Goethe:

forſchung finden ſich bei ihm bemerkenswerte Anregungen. Aler. Pache.

Peterſen , Julius : Die Entſtehung der Edermannſchen Geſpräche u . ihre

Glaubwürdigkeit. 2., verm . u . verbeſſ. Aufl. mit e. Fakſ. u. e . Anhang un

gedrudter Briefe von u. an Edermann . ( Deutſche Forſchungen . 2.) Frankfurt:

M. Dieſterweg 1925. (V, 174 S., 1 Fakſ., gr. 89) 9.90 M.

hnlich wie vor einigen Jahren bei Runge, ſo ereignete es ſich kürzlich bei

Edermann, daß zwei Forſcher mit ihren Arbeiten faſt gleichzeitig auf

den Plan traten , Houben und Peterſen. Der leßtere hat Houbens Entdeckungen

und Ergebniſſe in der 2. Aufl. ſeines Buches, das uns hier zur Anzeige vor

liegt, eingearbeitet und damit einſtweilen die beſte Überſicht gegeben über ein

Problem , das - ſo ſchulmeiſterlich - kleinlich es auf den erſten Blick vielleicht

ſcheinen möchte — von großer Wichtigkeit iſt. Wir ſind gewöhnt, aus Eder::

manns Geſprächen mit Goethe die Goetheworte ſowohl wie die ganze Stim :

mung der Geſpräche faſt ohne Einſchränkung als authentiſch hinzunehmen .

Edermann verdient dieſen großen Kredit, aber doch nur zum Leil; denn - und-

dies iſt der Gegenſtand der meiſterhaften Unterſuchung - die Lebensumſtände

und der Charakter Edermanns bedingten ſeine überaus langwierige und

ſchwankende Arbeitsweiſe von verſchieden ſtarker Intenſität; die Ausarbeitung

der Geſpräche zog ſich lange hin , ſie war das Ergebnis einer ſeeliſchen und

künſtleriſchen Schulung, welche dem glückloſen Edermann erſt nach viel

Herzeleið und nach viel Reſignation endgültig zuteil ward. Auf Grund dieſer

Verhältniſſe gelang es dem Verfaſſer, in einer geradezu beneidenswert feinen

und ſoliden Arbeit, ſechs verſchiedene Schichten der Geſpräche zu ſcheiden , wobei

er jeder Schicht nach anderen Geſichtspunkten eine mehr oder weniger große

Glaubwürdigkeit zuweiſt. Dies iſt weſentlich : denn die Tabellen, aus welchen

(S. 136 ff.) dieſes erſichtlich iſt, verweiſen zu jedem einzelnen Geſpräch auf

-
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die kritiſchen Unterſuchungen des voranſtehenden Teftes dieſes Buches, in

dem mit einer ſoliden Gründlichkeit, welche unſerer modernen Literatur:

geſchichtsſchreibung bis auf ganz wenige Ausnahmen abhanden gekommen iſt,

alles unterſucht wird, was für Entſtehung und Glaubwürdigkeit in Frage

kommt. Peterſen aber gibt darüber hinaus ein wirklich dankenswertes Bild

Eckermanns ſelbſt, dieſes Unglüdlichen (S. 61 ) : „ Edermanns Tragik aber

beſteht nicht darin , daß er zu einer Zeit, da er Eigenes zu ſchaffen ſich zutraute,

im Dienſt Goethes aufging, um ſeiner eigenen Anerkennung den Weg zu ebnen.

Wenn eine Tragik in ſeinem Schidſal liegt, iſt es die, daß er nun , als es galt,

auf ſich ſelbſt zu ſtehen und Eigenes hervorzubringen [8. h. nach Goethes Tod

und nach dem Erſcheinen der erſten zwei Teile der Geſpräche. D.Ref.], vollſtändig

verſagte. “ Die unerhört große und wichtige Leiſtung dermanns, die er in

ſeinen Geſprächen bot, wird von Peterſen auch in ihrer künſtleriſchen Bes

deutſamkeit gerecht und genau erwähnt, desgleichen laſſen die Mitteilungen

über al die vielen Hinderniſſe, die E & ermann zu überwinden hatte, jeden Leſer

ſehr bald zur ehrfurchtsvollen Einſtellung kommen . Die noch zu erwartenden

weiteren Forſchungen Houbens werden in der Folge noch neues Material

bringen , das dieſen Band hier ergänzen dürfte. Jedenfalls aber iſt es ein er :

freuliches Zeichen, daß auf einmal Mehrere dem Oftverkannten ihre gerechten

Bemühungen zuwenden. von Grolman.

Scheler, Mar: Die Formen des Wiſſens und die Bildung. Bonn : Fr.

Cohen 1925. (48 S. gr. 89) 2.50 M.

cheler zählt zu den wenigen begnadeten Philoſophen, für die jedes philo

ſophiſche Einzelproblem eine mikrokosmiſche Reimzelle bildet. Selbſt

da, wo man ſich nicht mehr mit ihm einig fühlt, freut man ſich der Strahlen,

die die tiefſchürfende Behandlung eines heute beſonders akuten Themas nach

allen Richtungen hin verſendet. Wolfgang von Einſiedel.

Rabe, Franz: Schleiermachers Anteil an der Entwidlung des preußiſchen

Bildungsweſens von 1808-1818. Mit e . bisher ungedruckten Votum Schleier.

machers . Leipzig : Quelle & Meyer 1925. ( XII, 208 S. gr . 8 °) 7 M.

ine gründliche Arbeit, hervorgegangen aus Studien im pädagogiſchen

E
Staatsarchivs. Erſtaunen wird der Renner beſonders über den Anteil Schleier:

machers an der Gründung der Berliner Univerſität. Im Widerſpruch beſon

ders zu Spranger, ſieht Rade Schleiermacher als den großen Anreger, Hum

bold mehr als den Ausführenden . Die Schlußkapitel des Buches, mit der

Würdigung der Bedeutung von Schleiermachers Pädagogik, ſind von allge:

meinem Intereſſe, beſonders für Pädagogen . Karl Iuſtus Obenauer.
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Weltanſchauung und Philoſophie

Brunner, Emil : Reformation und Romantit. Vortrag. München : Chr.

Kaiſer 1925. (35 S. gr. 89) 1.20 M.

Brunſtädt, Friedrich : Reformation und Idealismus . Vortrag. München :

Chr. Kaiſer 1925. (35 S. gr. 8°) 1.20 M.

Michel, Wilhelm : Martin Buber. Sein Gang in d . Wirklichkeit. Frankfurt a. M.:

Rütten & Loening 1926. (48 S. 89) 1 M ; geb. 2 M.

Newman, John Henry : Verluſt und Gewinn. Die Geſchichte e. Konvertiten .

Übertr. v . Ignatia Breme. 6. Aufl. Mainz : Matthias -Grünewald - Verlag

1925. (XVI, 381 S. 89) Halbleinen 6 M.

Wüd, Mar : Des deutſchen Voltes Not und Rettung. Graz : Paulus

Verlagsanſtalt 1925. (114 S. 89) 1 M.

Religiöſe Geiſter. Terte u. Studien 3. Vertiefung u . Verinnerlichung relig .

Rultur . Hrsg. v. M. Laros . Mainz : Matthias -Grünewald - Verlag 1925. (8°)

16. Thomas von Kempen: Das Büchlein von den drei Hütten und das

von der wahren Zerknirſchung des Herzens. Deutſch v . Heinrich Gleumes.

( VIII, 78 S.) Leinen 1.75 M.

17. Folberth, Otto: Meiſter Edebart und Laotſe. Ein Vergleich zweier

Myſtiker. ( VII, 116 S.) Leinen 3 M.

ie beiden von der Luthergeſellſchaft herausgegebenen Vorträge zeichnen

ſich dadurch aus, daß ſie ohne apologetiſche Abſichten es mit Erfolg

verſuchen , das Phänomen der Reformation mit anderen Erſcheinungen der

Geiſtesgeſchichte überhaupt in Bezug zu ſeßen , wobei namentlich die feine

Gegenüberſtellung Brunners anregend iſt. — Wilhelm Michel, der bekannte

und gediegene Eſſayiſt, bemüht ſich in einem faſt zu feierlichen Stil, die

lebensarbeit Martin Bubers, die doch wohl überwiegend religionsphilo

ſophiſchen Provinzen zugehört, einem ſtark literariſchen Publikum moderner

Leſer ſchmadhaft zu machen , alſo Menſchen , welche für das Natürliche und

Quellende in Bubers Entdeckungen weniger Organ haben als für das ge

pflegte Wort darüber, wobei beſonders wertvoll iſt, daß es Michels Kunſt

gelingt, das Lebensvolle auch bei aller literariſchen Form wirklich lebensvoll

zu erhalten. — Naiv und ſehr geradezu faßt Würk alles zuſammen , was er

von ſeinem freudig -katholiſchen Standpunkt aus gegen die gegenwärtigen

Zeitläufte, ſo wie er ſie zu ſehen glaubt, einzuwenden hat. Rardinal

Newmans gewichtige, große Konvertitengeſchichte ſei hier nur genannt, weil

ſie mit der Kunſtform des Romans eine ferne und eigentümliche Ähnlichkeit

hat. Recht erfreulich iſt der kleine Lert des Thomas a Kempis, der viele

Freunde finden wird, nicht am wenigſten gerade im Jubeljahr des heiligen

Franz von Affiffi, dem er nahe ſteht. - Etwas ſehr gewagt iſt die Parallele

Meiſter Edehart / laotſe. Konſtruktionen ſind aufgenommen wie die der

„ gotiſchen Seele“, „, chineſiſche Seele", die doch glüdlicherweiſe überwunden
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ſind. Die Schwierigkeiten , welche gerade bei Meiſter Edehart faſt zur Un

möglichkeit werden, hindern den Verfaſſer nicht, einen geſicherten Lert des

Meiſter Edehart einmal zu unterſtellen und von da aus zu argumentieren,

ein riskantes und eigentlich dilettantiſches Vorgehen, um ſo mehr, als ſchon

Denifles bereits veröffentlichte Studien vollauf genügen , um troß der Unter

ſuchungen von Strauch jede Meiſter-Edehart-Forſchung bedenklich zu

ſtimmen ; ein Latbeſtand, der von ſolchen Populariſierungsverſuchen, ſo gut

ſie ſicher gemeint ſind, abhalten ſollte. von Grolman .

Weibel, Karl: Deutſche Weltanſchauung. Ein Buch zur Selbſtbeſinnung.

Hamburg : Hanſeatiſche Verlagsanſtalt 1925. (271 S. gr. 89) Leinen 8 M.

ei der Lektüre dieſes Buches ergeht es eigentlich recht merkwürdig.

„ deutſchen Weltanſchauung “ einen längſtüberholten Standpunkt zu ſehen

und ihn als begrenzt, kleinlich, engſtirnig und daher im leßten Grunde

ſogar undeutſch abzulehnen . Dann aber, nachdem man über ſolche Ab:

gedroſchenheit hinweg endlich zu den ,, Großen “ gelangt iſt, die das alles

beſtätigen ſollen, ſieht man plößlich zu nicht geringem Erſtaunen , daß die

doch viel tiefer, viel weitherziger und damit wiederum auch viel deutſcher

ſind als ihr Beſchwörer, für deſſen Einführung ſie ſich zumeiſt wohl noch

höflichſt bedankt hätten . Gut nur, daß ſie den breiteſten Raum des Buches

einnehmen ! Die Menge und die Qualität dieſer Zeugen deutſcher Art und

deutſchen Geiſtes macht die Einführung überflüſſig. Dieſer Chor bedarf

keines Dirigenten mehr ; und beſonders feines, der ſoweit in der Welt:

geſchichte zurück iſt wie Karl Weidel ! Alerander Baldus.

Eeden, Frederit van : Gefichte des Todes. Meines Sohnes Erwachen. (In der

Sammlung : Schöpferiſche Myſtit.) Dresden : C.Reisner 1924.( 98 S.gr.8°)2M

er bekannte holländiſche Dichter hat 1912 einen vierundzwanzigjährigen

Er hat das Heilszeichen gefunden, als ſein Kind mit einer Willenstat , in

Freuden ſeinen Körper verließ “. Wohl von der Lungenkrankheit leiblich dahin:

gerafft, aber aufwachend zu höherer Entfaltung des Geiſtes. „ Wir hatten ge

ſehen, wie die Seele den Leib verließ, gleich wie der Schmetterling dem leeren

Rokon entſchlüpft .“ Es ſei aber betont, daß Eedens Myſtik mit Okkultismus

u. dgl. nichts zu tun hat. Er ſpricht nicht mehr aus als die Erfahrung ſeines

„ Gefühlswiſſens “. Ein ergreifendes, mahnendes und aufrichtendes, echt reli:

giöſes Buch, ohne eine Spur von Hokuspokus und Superſtition . Es ſei jedem

wärmſtens empfohlen , der über die Schwere und Heiligkeit des Todes nach:

Rudolf Paulſen.
denken mag.
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Reiſen und Landſchaften

Vogeler.Worpswede, Heinrich : Reiſe durch Rußland. Die Geburt d . neuen

Menſchen. Dresden : Carl Reißner 1925. (64 S. , 31 Saf. 4 ° 4.50 M ; geb. 7.50 M

einrich Vogeler-Worpswede, als Zeichner und Jlluſtrator (I. P. Ja

cobſen bei Diederichs, Wildes Märchen im Inſel-Verlag ) geſchäßt und

3. B.von Rilke in ſeiner Worpswede-Monographie gefeiert, iſt — Kommuniſt

geworden in Rußland geweſen und legt in dieſem Buch ſeine Eindrücke

und Begeiſterungen für das Geſehene vor. Das Buch will ausdrücklich kein

„ politiſches Buch " ſein, verfällt aber troßdem bald in Agitation. Das iſt

ſchade, denn damit fällt das fort, was intereſſant und erwünſcht geweſen

wäre, nämlich der Verſuch einer Antwort auf die Frage: wie ſieht ein Künſtler

die ruſſiſchen Angelegenheiten ? Sie bleibt durch dieſes Buch , das in ſeinem

künſtleriſchen Teil den Rang des Ethos der Werke von Frau Käthe Kollwig

keineswegs erreicht, unbeantwortet, und der anſpruchsloſe, wenn auch

zweifelsohne gut gemeinte Lert hat nicht die philoſophiſche Freiheit, die

dem Verfaſſer als Wunſch wohl vorgeſchwebt haben mag. von Grolman.

Pfarre, Alfred : Probandus. Die Geſchichte e. Wanderſchaft. Hamburg : Han

Teat. Verlagsanſt. 1925. (248 S. mit Abb. 8°) Leinen 4.50 M.

as Buch eines naiven, unbelaſteten jungen Menſchen , der als Hand

werksburſche von Hamburg nach Rom wandert. Man lieſt es mit

wachſender Teilnahme, weil man die Ehrlichkeit des Erlebens zu glauben

vermag . Man gewinnt manchen neuen Einblicł in die italieniſche Volks:

ſeele, wie ſie fern von aufgemachtem Kuliſſenzauber und großſtädtiſchem

Betrieb in den Gaſſen und auf den Landſtraßen ſich zeigt. Das mit guten

Bildern ausgeſtattete Buch darf troß vielen ſtiliſtiſchen Unbeholfenheiten

eine erfreuliche Bereicherung der Italienliteratur genannt werden.

Eglef Köppen.

Seeger, Alfred : Faltbootfahrten in Nord und Süd. Mit 65 Zeichn . u. 6

Aquar. v . Anne Seeger . Stuttgart: Union 1925. ( 135 S., 6 Taf.89) Leinen 6.60 M.

eiſeberichte von Faltbootwanderungen in Gewäſſern faſt aller euro

Lpäiſcher Breiten . Reiſen wird wieder zu Sport und beides zu abenteuer

lichem , gefahrvollem Erlebnis . Die Betrachtung, demgemäß frei von Globe

trottertum , gewinnt durch vorurteilsloſe, entdeckungsfreudige Einſtellung

des Blides. Man meidet die Paradefronten empfohlener Sehenswürdiga

keiten und verſucht Baedeker überzeugend zu berichtigen. Anne Seegers

zartlinige Zeichnungen und mattfarbige Aquarelle erhöhen den Reiz der

nicht alltäglichen , wenngleich literariſch kaum anſpruchsvollen Gabe.

Otto Aug. Ehlers.

D

Release
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Philippſon, Alfred : Das fernſte Stalien . Geographiſche Reiſeſkizzen u . Studien .

Mit 17 Taf. u . 3 Plänen. Leipzig : Akademiſche Verlagsgeſellſchaft 1925. (IV,

249 S. 89) Leinen 6.30 M.

orwiegend von geographiſchen Geſichtspunkten aus beſchäftigt ſich der

Verfaſſer in dieſem ſchönen Buch mit Süditalien ſüdlich der Linie Neapel:

Monte Gargano, alſo mit den Halbinſeln Apulien und Calabrien (nicht mit

Sizilien ), und verſteht es, lebendige und eindringliche Studien dieſer von

Fremden kaum beſuchten Provinzen zu bieten. Man könnte vielleicht ſagen ,

daß dieſes Buch mit ſeinen vielen und intereſſanten geologiſchen Erkurſen

nicht zur ſchönen literatur " gehöre ; bedenkt man jedoch Goethes und

Stifters geologiſche Intereſſen und das , was ſich künſtleriſch daraus geſtal

tete, ſo möchte dieſes Buch in ſeiner Schlichtheit geeignet ſein , manchen Jta

lienfahrer auf Wege zu geleiten , die zu begehen er nicht bereuen wird. Und

überhaupt weiß der Verfaſſer ſo viel Feines zu ſagen , daß ein hoher künſt

leriſcher Wert aus dieſem Buche ſpricht. von Grolman.

Die deutſchen Alpen . Ein Bilderbuch mit 100 Bildern . Geleitwort u. Bilder

tert v . Hans Rarlinger. München - Dachau : Einhorn - Verlag 1925. (96 S. 49)

3.50 M ; Halbleinen 4.80 M.

Das deutſche Meer. Ein Bilderbuch mit 100 Bildern . Geleitwort u . Bildertert

8. Hans Much . Ebd . 1925. (96 S. 4 °) 3.50 M ; Halbleinen 4.80 M.

wei Bilderbücher, photographiſche Aufnahmen mit je 100 Bildern , die ein

anſchauliches Bild der Landſchaft, der Architektur, hin und wieder auch der

Menſchen der behandelten Gebiete geben. Sozuſagen erſtaunlich billige Reiſen

durch Deutſchland. Die beiden Führer wiſſen Beſcheið und zeigen und Dinge,

die wir allein nie geſehen und gefunden hätten . Johannes Demmering.

Niedermayer, Oskar von : Unter der Glutſonne grans. Kriegserlebniſſe d .

deutſchen Expedition nach Perſien u . Afganiſtan . Mit vielen Bildern u. 1 Karte .

München -Dachau : Einhorn - Verlag 1925. (331 S. gr . 8 °) 7 M ; Leinen 10 M.

Driegserlebniſſe der deutſchen Erpedition nach Perſien und Afganiſtan,

yvon ihrem Führer aufgezeichnet. Die Leidensgeſchichte des von der Politik

zum Hochſtapler gepreßten Soldaten , der durch ein bißchen Bluff Indien

erobern ſoll, ſich zwiſchen Intriguen paſſiver Reſiſtenz zerreibt, und als

Bettler zurückehrt mit dem Brođen Troſt, daß ſeine „ Opfer nicht umſonſt

geweſen “. Glaubhaft geſchildert, hier und da dramatiſch gerafft, immer

abenteuerlich, wie dieſe Miſſionen wirklich waren. Gemäßigt polemiſch ,

darauf bedacht, den peinlichen Ruf, den die „ Afganen“ unlauteren Elementen

dankten, von Männern abzuwälzen, die ihr Soldatenglück und ihre Ehre

an ein Abenteuer wagten, das Enver tatariſch meinte und Europäer weſtlich

Richard Euringer.

Koerier

I

mißverſtanden .
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W

Muſikgeſchichte

Flower, Neumann : Georg Friedrich Händel. Der Mann u. 1. Zeit. Aus d .

Engl. überſ. v . Alice Rlengel. Mit 5 farb. Taf. u. 47 zumeiſt unveröffentlichten

Abb., darunter zahlreiche Wiedergaben v. Handſchriften Händels . Leipzig:

Koehler & Amelang 1925. (XI, 324 S. 89) Leinen 12 M.

er von dem Buch des engliſchen Forſchers eine neue Deutung der Händel:

ſchen Muſikwelt erwartete, würde gründlich enttäuſcht werden ; denn es

iſt eine reine Biographie, der keine andere Abſicht zugrunde liegt, als ein mög:

lichſt getreues Bild der Perſönlichkeit des gewaltigen Lonheros zu entwerfen.

Seine bewegte und, wie man weiß, an Ereigniſſen reiche Lebensgeſchichte wird

mit großer Anſchaulichkeit erzählt, und das iſt wohl der Hauptvorzug des

Werkes. Eine Schilderung der engliſchen Kultur in damaliger Zeit tritt er

gänzend hinzu ; dagegen möchte man auf die romanhafte Ausſchmücung ſo

mancher Szenen, durch die ein unernſthaftes Moment hineinkommt, lieber

verzichten. — Händel erlebt heute in Deutſchland eine neue Auferſtehung. Da:

bei zeigt ſich, daß ſeine Muſik, die in einem populären Sinne leicht verſtändlich

erſcheint, in ihrem Eigentlichſten vielleicht ſchwerer zu erfaſſen iſt als die ſeines

als tiefgründig und ſchwer geltenden Zeitgenoſſen Bach . (Die Parallelen in

der bildenden Kunſt fehlen nicht: Raffael gegenüber Michelangelo, Holbein

gegenüber Dürer uſw.) So iſt man für jeden Beitrag zur Klärung des Pro

blems Händel dankbar, auch wenn, wie in dieſem Falle, uns ſeine Geſtalt

nur nach ihrer menſchlichen Seite hin nahegebracht wird. Oskar lang.

Hoffmann, E. T. A.: Die Maste. ( 1799.) Ein Singſpiel in 3 Akten , aufgefunden

u . 3. erſten Male veröffentlicht v . Friedrich Schnapp. Berlin : Verlag für Runſt

wiſſenſchaft 1924. (VII , 150 S., 4 Taf. 49) Halbpergament 20 M; Leder 60 M.

ine prächtige Ausgabe des Hoffmann - Fundes, der ſeinerzeit ſoviel Aufſehen

erregte ; buchtechniſch höchſt vornehm ausgeſtattet, editionstechniſch allen

wiſſenſchaftlichen Anſprüchen entſprechend. Hoffmann hat das Werk im März

1799 als Referendar vollendet und verſuchte damals bei Iffland eine Berliner

Aufführung durchzuſeßen , jedoch vergeblich. Dertbuch und Partitur ruhten dann

in der Berliner Königlichen Hausbibliothek, bis es jeßt moderner Forſcher

geiſt aufgeſtöbert hat. Die Ausgabe von Schnapp legt das vollſtändige Zert:

buch vor, und damit offenbar den wertvollſten Teil . Denn die im Anhang ge:

gebenen reichlichen muſikaliſchen Proben zeigen nur, daß Hoffmann als Kom

poniſt damals noch tief in naiv unbehilflichem Dilettantismus ſteďte. Da

gegen bekundet ſein Dichtertum ſich in dem Left troß Anlehnung an Goethes

,, Claudine von Villa bella " und auch an Situationen des ,, Don Juan " ſchon

ganz eigentümlich. Neben der Neigung zum Phantaſtiſchen überraſcht ein ſtar:

Eene
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ker Renaiſſancegeiſt. Das Stüd ſpielt in Sizilien und Athen, und das gibt

Hoffmann Anlaß zu begeiſterten Schwärmereien über antike Kunſt. Mithin hat

Hoffmann als Werdender auch an dieſer Strömung ſeiner Zeit Anteil ge

nommen. Dieſe Beobachtung iſt das vielleicht merkwürdigſte Ergebnis der vor:

liegenden Ausgrabung. Eugen Schmiß .

Kreitmater, Joſef, S. J .: Dominanten. Streifzüge ins Reich d . Ton- u. Spiel

kunſt. Freiburg i. Br.: Herder & Co. 1924. (X, 262 S. 89) Leinen 6 M.

Feinſinnige Studien über Wagner, Richard Strauß, Brudner, Reger, über

Kirchenmuſik und Myſterienſpiele. Daß ſie von einem gelehrten , kunſt

freundlichen Jeſuitenpater ſtammen , alſo im Zeichen katholiſcher Weltanſchau :

ung ſtehen , macht ſie dem Andersdenkenden durchaus nicht etwa unzugänglich,

ſondern im Gegenteil durch ihre tiefe ethiſche Einſtellung beſonders feſſelnd.

Dabei ſpricht aus jeder Zeile eine gediegene fachtechniſche Schulung. — Eines

jener Bücher, die zum Nachdenken über Muſik anregen , und die man darum

in der Hand recht vieler Muſikfreunde wünſchen möchte. Eugen Schmiß .

Ferien

-

Nobel

Körperkultur und Sport

Beibliche Rörperbildung und Bewegungskunſt, auf Grundlage d . Syſtems

Menſendieck hrsg.v. Frix Gieſeu. Hedwig Hagemann. 2.,verm . Aufl. Mit 80 Abb.

München : Delphin - Verlag 1925. (224 S. 8°) 4 M ; Pappe 6.50 M; Leinen 8 M.

Nachdem ,menſendiecken “ ein Modewort geworden ſo gut wie müllern

oder kukirolen , und die anderthalbhundert dipl. Lehrerinnen des Syſtems

als Anhang ſamt Adreſſe paradieren , bedarf dieſe geſcheite Werbeſchrift

keiner Empfehlung. Phyſiologiſch geſunde Gegenarbeit wider die Gefahr,

den Körper zu einem „ verpfuſchten bloßen Anhängſel des Geiſtes “ zu de:

gradieren , begrüßt wohl jeder. Auch für den tänzeriſchen Leib aber gibt es ein

tieferes Ziel als Selbſtgenuß. Es iſt ein Verdienſt des Buches, daß es im

Grunde dafür eintritt. Ob es freilich nötig war, neben ein paar erleſenen Linien

dieſe Maſſe von oft grotesk- häßlicher Nadtheit in ihrer allzumenſchlichen Er

bärmlichkeit vorzuführen, ſei bezweifelt. Richard Euringer.

Bloch , Alice : Kindergymnaſtit im Spiel. Ein neues Buch 3. Geſundung deines

Kindes . Für d . Hand d. Eltern , d . Lehrenden u. aller Kinderfreunde. Mit vielen

Abb. Stuttgart: Dieck & Co. 1925. (103 S. 8°) 3.50 M ; Halbleinen4.50 M.

ſus praktiſcher Arbeit entſtanden , will das Buch Anleitung für Eltern

Lund Lehrer ſein. Nicht jedem liegt es , Kinder zu unterrichten ; wem aber

eine Begabung dafür eignet, der wird aus einem guten Teil dieſer Übungen

den Kindern viel Freude an dieſer Art des ,,Spielens “ vermitteln , deren Zweck

es iſt, das Angenehme mit dem Nüßlichen zu verbinden.

J. von Dobrogoiski.
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Tv e

Menzler, Dora : Körperſchulung der Frau in Bildern u. Mertworten. 5 Le

porellos in Karton. Stuttgart: Dieck & Co. 1925. (kl. 89) 4.50 M.

Dieſ.: Rörperſchulung der Frau in Bildern u . Merhorten. Neue Folge.

5 Leporellos in Karton. Ebd . 1926. (fl. 89) 4.80 M.

afeln in Leporelloform geben einzelne Übungen in ihrer Entwicklung.

Die zugrunde liegende Abſicht iſt ohne Zweifel gut. Aber die Erklärungen

ſind für den Laien z. T. nicht recht verſtändlich. Die Wiedergabe der Abbil

dungen könnte oft klarer ſein. I. von Dobrogoisti.

Bialonstt, Louiſe : Aufbauende Rörperſchulung. Ein Wegweiſer f. Eltern

u. Erzieher u. 3. Selbſtkontrolle. Mit 107 Abb. Berlin : H. Wigankow 1925.

( 126 S. 8°) 3.50 M ; Halbleinen 4.50 M.

üchterne, recht ſchwer zu leſende turneriſche Anweiſungen, deren Mittel

bewußte Muskeltätigkeit, deren Ziel automatiſche, alſo unbewußte

Muskelarbeit in dem Sinne iſt, daß der Geſamtorganismus tätig wird. Es

iſt nur logiſch , daß Muſik dazu herangezogen wird, übermäßiger Gedanklich:

keit vorzubeugen, obſchon manche Gruppe recht unerakt und die Hemdſad:

bekleidung oft peinlich unanſtändig wirkt ; weil tänzeriſcher Anſtand Anmut

heißen möchte. Richard Euringer.

Kraft, Ernſt: Vom Rampfrekord zum Maffenſport. Umriſſe e . Geſchichte d.

Sports. Berlin : J. H. W. DieR 1925. (64 S. 8°) 1 M.

a, wo das Buch die geſchichtliche Entwi&lung des Sportes erklärt : gut.

Das, was darüber hinausgeht, die Kritik an modernen Beſtrebungen,

iſt ſchwach . J. von Dobrogoiski.

Niente

D

Verſchiedenes

Müder, Georg Hermann : Von Bibliotheken und Archiven. 3 Vorträge.

Leipzig : Helingſche Verlagsanſtalt 1925. (73 S. gr. 89) Pappe 2 M.

as Buch vereint drei Vorträge, von denen die beiden erſten - Die Biblio

Archivweſens -- im Verein ,, Roland" zu Dresden, der critte - Bibliotheken

und Archive — auf dem Bibliothekartag in Wernigerode 1921 gehalten wurden .

Die beiden erſten erfüllen voll ihren Zweck, einem wiſſenſchaftlich gebildeten

laienkreis einen ( faſt ausſchließlich geſchichtlich orientierten ) Überblick über

Sinn und Beſtimmung der Bibliotheken und Archive zu vermitteln. Der dritte

wirkt in dieſem Zuſammenhang unorganiſch ; was er an Latſächlichem bringt,

weiß der Leſer bereits aus den vorhergehenden Vorträgen, die Ausführungen ,

was Bibliotheken und Archiven gemeinſam iſt, was ſie ſcheidet - unter ſtärkerer

Betonung des Gemeinſamen - werden ihn wenig intereſſieren. Dem Stile.

würde man des öfteren größere Durchſichtigkeit wünſchen. Wilhelm Frels.
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Findh, Ludwig : Bruder Deutſcher. Ein Auslandsbüchlein. Stuttgart: Deutſche

Verlags - Anſtalt 1925. (96 S. 89) Pappe 2.25 M.

ine Fortſegung und Ergänzung zu dem prächtigen „ Ahnengarten " des

in

RS

Hand geben, um ihm die Augen zu öffnen über die Wichtigkeit der Ahnenfor:

ſchung für Familie und Volkstum. Bis vor kurzem hatten nur der Adel und die

Juden Sinn und Gefühl für den Wert ſolcher Stammesforſchung; erſt in den

leßten Jahren iſt auch das Bürgertum zur Erkenntnis dieſes Wertes gelangt.

Findhs Werkchen , das in der künſtleriſchen Bewältigung und anmutigen For

mung des ſcheinbar trockenen Stoffes den Dichter verrät, wird weiter zu dieſer

Erkenntnis beitragen. Alerander Pache.

Rüppers -Sonnenberg , Guſtav Adolf : Wege und Srrwege zur eigenen Schode.

Teil 1 : Vom Akademiker zum Siedler. Abenteuer und Erlebniſſe. Berlin : Deutſche

Landbuchhandlung 1924. (235 S. 8) Halbleinen 3 M.

Driegsbeſchädigter Philoſophieſtudent ſiedelt ſich in der Heide an, findet in

Jugendfreundin Hilfe und Weib , ſchafft ſich durch bis zur Eriſtenz, zeugt

ein Knäblein , und führt — im Bewußtſein, Typus zu ſein — Tagebuch.

Richard Euringer.

Neue Bücher im April

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen. Die ausführliche tritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften .

Werke
Barbuſſe , Henri: Die Kette. Viſionärer

Roman . Berlin : Neuer Deutſcher Verlag

Finch, Ludwig : Das dichteriſche Werk. 1926. (505 S., 1 Bl. 8 °)

7 Bde. Stuttgart: Deutſche Verlags - Ans
6.80 ; Halblein . 9.80 ; Lein . 12.

ftalt 1926. (200; 247 ; 162 ; 171 ; 203 ;
Bartſch , Rudolf Sans : Hiftörchen. Leips

153 S., 1 Titelb.; 172 S. 8 ° Lein . 33.

Heine, Heinrich : Werke in Einzelausgaben .
zig : f. Staađmann 1926. (293 S. kl. 8°)

Mit Bildern aus F. Zeit. Neuburchgeſ.
4.- ; lein . 6.- ; Halbled. 10 .

Orig.-Uusg. Berlin: Hoffmann & Campe
Bünau, Georg: Wettinerhand im Vögtes

1926. (8°) : Der lyriſche Nachlaß. Geſichtet
land. Geſchichtl. Roman aus d. 13. Ih.

5.Erich Loewenthal. Einl. v. Oskar Loerke.
Leipzig : A. Deichert 1926. (VIII, 242 S.,

2 Zaf. 89)

(XXX, 351 S., 1 Fakſ.) Der Proſa -Nach

lab. Neu geordn., geſichtet u . eingel. ).
Diers, Marie : Der Jüngſte Lag im Willes

Erich Loerpenthal. ( 267 S.) JeHalblein. 5.
böker Moor. Roman. Dresden : M. Sen

Schiller: Sämtliche Werte. Horenausg. fert 1926. (307 S. 8 °) Lein . 6.25

Kersg. v. Conrad Höfer. Bb 22. Berlin :
Duhamel, Georges : Menſchen der Straße.

Propyläen -Verlag 1926. (VIII, 457 S. Uus 8. Franzöſ. v. Roſa Breuer. Leipzig :

gr . 80) 9.— ; kart. od. Pp. 11.- ; Lein . Renaiſſance-Verlag 1926. ( 208 S. 8 °)

12.- ; Halbled. 16.- ; Led. 60. —
3.50 ; Halblein. 4.30

Frand , Hans:Septafforb.4 Novellen . Peips

Romane und Erzählungen zig : H. Haeſſel 1926. (203 S. 8 °)Lein . 5.50

Auerbach , Alfred : Der Prominente. Sa: Herm , Heinrich : Dome im Feuer. Werdes

tir. Roman. Halle: Sonnemann-Verlag gang e. Europäers. Roman. Berlin : G.

4.- ; Lein. 5.40 Grote 1926. (XI, 487 S. 8°) 5.50 ; lein.7.50

:

Lein . 5.

1926. (384 S. 8 ° )

15 *
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Lein . 5.

Lein . 4 .
Lein . 4.

Hođer, Paul Oskar : Die Frau am Quell. Ståhlin , Wilhelm : Ecce homo. Augs

Der Roman e. Tängerin. Berlin : A. Scherl burg : Bärenreiter-Verlag 1926. (93 S. 8°)

1926. (229 S. 89) 3.— ; Lein. 5. 3 .-- ; lein. 4.— ; Perg. 15.

Hollaş , Dorothea : Der Sucher nach dem Stoeßl , Otto : Nachtgeſchichten . Berlin :

Weſentlichen . Darmſtadt: Val. Sachs „ Deutſches Buch- u. Bildwert“ 1926.

1926. (178 S. 89) 4.80 (327 S. 8 )

Iøjagin, Fedor B.: Der Herr ohne Hoſe. Straß , Rudolph : Frauenlob. Roman e.

Eine Sammlung merkwürd. Begebenhei- jungen Mannes. Berlin : Scherl 1926.

ten . Übertr. 8. Siegfried von Vegeſack. (451 S. 89) 4.- ; lein . 6.

Frankfurt a. M.: Iris -Verlag 1926. Taube, Otto Frh. von: Das Opferfeſt. Ro

(145 S. kl. 89) Pp. 2.50 ; lein. 3.50 man . Leipzig : Inſel-Verlag 1926. (580 S.

Kroutil, Hubert: Der Weg zur Heimat. kl. 8°) Lein. 8.

Roman. Komotau : Deutſche Volksbuch- Türk, Georg : Die Geſchichten von den ſie

holg 1926. (228 S. 89) 2.50 ; geb. 3.- ben weißen Kerzen . Stuttgart : Steinkopf

Kurs, Hermann : Wie der Gottesgelahrte 1926. ( 101 S. 89) Halblein. 2.50

zu einer Frau kam . Erzählungen. (Schweizer Waldeyer-Hart , Hugo v.: Sportmädel.

Bücher. 5.) Zürich : Orell Füßli 1926. Roman aus 8. Turn- u. Sportleben 0.

(221 S. kl. 8 ) 4.40 ; lein . 5.60 deutſchen Frau . Leipzig : Koehler & Ames

langheinrich , Franz: Friederike Brion . lang 1926. (263 S. 8°) Pp. 4.- ; lein . 5.50

Erzählung aus Goethes Straßburger Stus
Lyrik und Epil

dentenzeit. (Amelange Taſchenbücherei. 13.) Poemenberg, Jakob: Abendleuchten. Aus

Leipzig : Koehler & Amelang 1926. ( 158 S.

kl. 8°)
gem . Gedichte. Hamburg : Glogau 1926 .

(141 S., I Abb. 8°)
lungwiß , Hans : Einer Mutter Liebe. Ein

Schaumann , Ruth : Das Paſſional. Mün :
pſychoanalyt. Roman. Leipzig : E. Olden

chen : Koſel & Puſtet 1926. (41 S.gr. 8°) 3.

burg 1926. (333 S. kl. 8°) 3.- ; Lein .5.

Matthieſſen , Wilhelm : Das Lotenbuch .
Spann -Rheinſch, Erika : Meſſe von der

Wiebergeburt. Gedichte. Illertiſſen : Sonn:
Geheimnisvolle Geſchichten. Köln : Bachem

1926. (218 S. 89)
tag 1926. (50 S. 16 ° )

4.40 ;; lein. 6.20

Munier:Wroblewska , Mia : Der rote
Drama

Geiger. Geſchichten zwiſchen Traum u. Claudel, Paul : Der Bürge. Drama. Nach

Lag. Stuttgart: Cotta 1926. ( 187 S. 8°) d. franzöſ. Dichtung u. Albrecht Joſeph.

2.50 ; Lein . 4.50 Hellerau : Hegner 1926.(192 S. 8°) Lein . 7.50

Neumann, Alfred : König Haber. Erzäh: Eidgaſt, Harald: Der Venusaltar. Dra:

lung. (Romanbiblioth. BD 992.) Stutt: mat. Studie. Aus 0. Lett. v. Elif. Goerce.

gart : Engelhorn 1926. ( 140 S. Fl . 89) Riga : G. Löffler 1926. (95 S. 8°) 2.50

1.- ; lein. 1.75 Erdmann , Nikolaj : Das Mandat. Komo

Renker, Guſtav : Kärntner Novellen . die. Deutſch v. Erich Boehme. Berlin : la:

( Öſterr. Bücherei. 13.) Wien : Hartleben byſchnitow 1926. ( 104 S. 89) 2.50

1926. (91 S. kl. 8°) Halblein . 2.50 langer, František: Peripherie. Drama.

Salzmann , Erich von : Yü Fong. Der Ne: Übertr. v. Otto Pidt. Berlin : Deſterbelb

phrit Phönir. Ein chineſ. Revolutionsro : 1926. (70 S. gr. 8 ') 2.50

man aus 0. Beginn 8. 20. Ih. Stuttgart: Paquet, Alfons: Sturmflut. Schauſp.

Deutſche Verlags -Anſtalt 1926. (282 S. Berlin : Volksbühnen -Verlag u. Vertrieb

kl. 8°) Halblein. 5.50 1926. ( 108 S. 89) 2.

Schneider - Förſtl, I.: Märtyrer der Renfiſch HansI.:Duell am lido.Komödie.

Liebe . Roman. Leipzig : Heſſe & Beder Berlin : Deſterheld 1926. (70 S. gr. 8 °) 2.50

1926. (287 S. 89) Wolzogen, Ernſt von : Fauſti Himmel:

Schubart, Arthur: Janners Jagdherrn . fahrt oder Der deutſche Teufel. Dramat.

Stuttgart: Bonz & Co. 1926. (205 S. kl. Gedicht. (DerWeg d.Kreuzes .Tag 3. ) Halle :

89) 3.50 ; lein. 5.50 Sonnemann-Verlag 1926. (114 S. 8°) 1.20

.

Lein . 1.50

lein . 4.
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gr. 89)

223 S. 89) 4.50 ; lein. 6 .

.

Literatur- und Geiſtesgeſchichte Jelikoff, Rudolf : Georg Büchner und ſein

Bab, Julius : Richard Dehmel. Die Ges „Dantons Loo “ . Eine Einf. in T. Schaffen .

ſchichte e. Lebens-Werkes . Leipzig : H. Haeís
Hildesheim : F. Borgmeyer 1926. (39 S.

Tel 1926. (432 S., Taf. 8 °) 8.- ; lein. 11.
1.50

Derſ.: Fauſt. Das Werk 5. Goetheſchen les Kienzl, Hermann: Meine lebenswande:

bens. Stuttgart: Union 1926. (VII, rung. Erlebtes u. Erſchautes. Stuttgart:

Engelhorn 1926. (344 S., 1 Litelb . gr. 8')

Silhouetten aus der Wertherzeit. Aus d.
Lein . 18.

Nachlaß o. Johann Heinrich Voß u. Carl Stoch , Franz: Schillers philoſophiſche Schrifs

Schuberts Silhouettenbuch hrsg. v. Her: ten und Plotin. Leipzig : 3. 3. Weber 1926.

mann Bräuning - Dktavio. Darmſtadt:
(86 S. 89) Halblein . 4.50

£. C. Wittich 1926. (XIII,57 S. mit 1 Abb., Petriconi , H.: Die ſpaniſche Literatur der

LXLaf.49) Halblein.od. Interimsbd. 12. - Gegenwart ſeit 1870. Wiesbaden : Dios:

Corinth, Lovis : Selbſtbiographie. Mit kuren -Verlag 1926. (VII, 199 S. 8°)

26 Zaf. Vorw .: Charlotte Berend - Corinth . 5.- ; Lein. 6.

Leipzig : S. Hirzel 1926. (VII, 194 S. 49) Roſenthal, Friedrich : Theater in Öſter:

25.- ; lein. 30.— ; leb. 150.
reich . ( Öſterr. Bücherei. 16.) Wien : Harts

Culmann , Hellmut: Leufelsmüller. Bes leben 1926. (95 S. mit Abb. kl . 8°) Lein. 2.50

ziehungen u. Deutungen. Zum Maler Schlittgen , Hermann : Erinnerungen .

Müller-Gedenljahr 1825–1925. Pirma: München : 4. Langen 1926. (384 S.,

ſens : W. Neumann 1926. (42 S. 89) 1.- i Titelb . 89) 6.- ; geb. 9.—

Derſ.: Das Wundermädchen . Eine euro : Schlittgen gehörte zu den Mitarbeitern der „ Fliegens

ben Blåtter .

päiſche Erinnerung. Zum Gebenkjahr 0.

deutſch -ruſſ. Dichterin Eliſaweta Culmann
Schulenburg, Werner von der : Der junge

1825—1925. Ebb. 1926. (65 S., 1 Titelb .
Jacob Burchardt. Biographie, Briefe u .

kl. 89) Pp. 1.20
Zeitdokumente. (1818—1852.) Stuttgart:

Einſtein , Carl : Die Kunſt des 20. Jahr:
Montana -Berlag 1926. (XVI, 272 S.,

hunderts. ( Propyläen -Kunſtgeſchichte. 16.)
I Titelb. 8°) Halblein . 7.

Berlin : Propyläen - Verlag 1926. ( 576 S. Studert, Franz : Das Drama Zacharias

mit Abb., 43 z. L. farb. Laf. 49)
Werners. Entwicklung u. literargeſchichtl.

43.- ; Halblein. 48.— ; Halbled. 52.-
Stellung. ( Deutſche Forſchungen. H. 15.)

Engliſch , Paul : Geſchichte der erotiſchen Frankfurt a. M.: M. Dieſterweg 1926.

Literatur. (10 lfgn .) ffg i . Stuttgart: (XII, 193 S. gr. 8°) 6 .

I. Püttmann 1926. (64 S. 49) je 2.90
Erinnerung an Georg Traki. Innsbrucť :

Die Briefe Friedrichs des Großen an ſeis Brenner -Verlag 1926. (203 S., 5 Taf. 8°)

nen vormaligen Kammerdiener Freders 3.50 ; lein. 5.

dorf. Hrsg. u. erſchloſſen v. Johannes Verzeichnis ſchweizeriſcher Bühnenwerke

Richter. Mit 2 Taf. u . 5 Fakſ. Berlin : in hochdeutſcher Sprache. Hrsg. v. 8. Ger

H. Klemm 1926. (422 S. gr. 8°) Lein. 11.- ſellſchaft ſchweiger. Dramatiker. Zürich :

Feſtſchrift zur Feier d. 100. Geb. Herzog Drell Füßli 1926. (57 S. 8 ') 1.60

Georg II. von Sachſen -Meiningen . Mei- Johann Heinrich Boß -Gedächtnis :

ningen : Brückner & Renner 1926. (32 S. ſchrift zur 100. Wiederkehr ſ. Lodestages.

mitAbb. gr. 8°) 1.50
(29. März 1926.) Hrsg. v . 0. literar. Ge:

Grube, Mar : Geſchichte der Meininger. ſellſchaft 3. Eutin . Eutin : Struve 1926 .

Mit 131 Zeichn. 0. Herzogs Georg II. von (61 S. gr. 8°) 3. —

Meiningen u . 21 Laf. Stuttgart :Deutſche Zenter , E. B : Geſchichte der chineſiſchen

Verlagsanſtalt 1926. (132 S.4 °) Lein. 10.- Philoſophie. Zum erſten Male aus 8. Quels

Henderſon , Archibald : Tiſchgeſpräche mit len dargeſt. BD 1 : Das klaſſ. Zeitalter bis

Bernhard Shaw. Übertr. v . Kurt Buſſe, zur Han -Dynaſtie (206 v. Chr.). Reichen :

H. George Scheffauer u. a. Berlin : S. Fiſcher berg: Gebr. Stiepel 1926. (XV, 346 S. 8°)

1926. ( 121 S., 1 Laf. 8 °) 3.— ; Pp. 4. Lein . 8.

.
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:

bis 232.

-

Zeitſchriftenſchau April 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels.

Deutſche Dichter zum deutſchen Weſen u. Ehrler.— Bruder, Erhart Jurrian : Über

zur deutſchen Aufgabe. (Gerhart Haupt: Hans Heinrich Ehrler. In : Orplid . Ig. 2,

mann, Friß v. Unruh, Wilhelm Schäfer, H. 12. S. 72–76.

Thomas Mann.) In : Volkshochſchule. Ernſt, Otto. - Gelbke , H.: Otto Erft.

Hamburg 1926. H. 3, März. S. 33–37. In : Archiv f. Bolksſchullehrer. Ig. 29 ,

Helwig , Paul : Der moderne Menſch u. ſein H. 9, März. S. 469-472 .

Drama. In : Masken . Ig. 20 , 15. S. 227 Peterſen , Albert: Otto Ernſt 4. In : Nie:

derdeutſche Heimatblätter. Ig. 3, März.

„ Wir haben ein neues Pathos : das Pathos S. 106-107

der Bewegung an ſich . “ Prebel, C. L. A.: Otto Ernſt. In : Allgem.

Kunſtmann, liſa : Die moderne Frau in Deutſche Lehrerztg . Ig . 55, Nr 13, 1. April.

der Gegenwartsdichtung. In : Die deutſche S. 233-235.

Frau. Ig. 19, H. 1, 1. April. S. 124–126. R.: Noch einmal : Otto Ernſt. In : Preußi

Wied , Martina : Neue Lyrik. In : Zeit: ſche Lehrer-Ztg. Nr 34 d. 20. März 1926.

wende. Ig. 2, H. 4 , April. S. 420—425 . Otto Ernſt Schmidts Eintreten f. die künſt

[ Rilfe : Neue Gedichte. Ernſt Bertrams Ge: leriſche Erziehung derJugend.

dichte.] Roſin , H.: Otto Ernſt +. In : Preußiſce

Lehrer-Ztg. v. 13. März 1926.

Bertram . Henkner, Herbert: Frig Schilling, Hermann : Otto Ernſt zum Ge:

Bertram , e. Dichter der preußiſchen Ober- dächtnis . In : Deutſche Schulzeitung in

laufis . In : Oberlaufiger Heimatztg.3g. 7 Polen . Ig. 6 , Nr 13, 1. April. S. 132–133.

§ . 7. 4. April. S. 84–86. Ernſt, Paul.- Blaß, Ernſt: Paul Ernſt.

Binding.-Binding, Rudolf 6.: Dia : In : Die literariſche Welt. Ig. 2 , Nr 11,

gonale. [Autobiographiſches.] ' In : Der 12. März.

Schacht. Bochum . Ig. 2, H. 10. S. 202. luther, Arthur: Der Dichter des Un

Blund.— Papeſch , Joſeph : Hans Fried- bedingten. Zu Paul Ernſts 60. Geb. In :

rich Blund . E. lit. Stigje. In : Alpenländis Reclams Univerſum . Ig. 42 , K. 26,

ſche Mhe. 1926, F. 6 , März. S. 348—350. 25. März. S. 678.

Borrmann . Brattsloven , Otto : Stoeßl, Otto : Paul Ernſt zum 60. Geb.

Martin Borrmann . In : Oſtdeutſche Mhe. In: Orplid. Ig. 2, H. 12. S. 59–63.

Ig. 6 , H. 11 , Febr. S. 1165—1166. Taube , Otto Frhr. v.: Paul Ernſt, der deut:

Brod. Weltſch, Felir: Was arbeiten ſche Dichter. In : Deutſcher Wille. Ig. 6 ,

Sie ? 4. Geſpräch mit Mar Brod. In : Die Nr 5/6 , 10. März. S. 85–86.

literariſche Welt. Ig. 2, Nr 12 . Irudenbrodt : Paul Ernſt- u. wir Iheo :

Chriſtaller. Frich, H. R. Ch.: Zum logen. In : Neues Sächſiſches Kirchenblatt.

Geburtstag Helene Chriſtallers. In : Hef: 1926 , Nr 11, 14. März. S. 130.

ſenſpiegel. Frankfurt, Bartel & Co. Ig. 3, Wittko , Paul: Paul Ernſt. Zu ſ. 60. Geb.

Nr 2, Febr. S. 34-36. In : Niederſachſen . 39.31, Märg. S.237 /8.

Conrad. - Wittko, Paul:Einem Achtzig: Zürndorfer, 4.: Deutſche Bühnendichter.

jährigen. Gruß an Michael Georg Conrad. 3. Paul Ernſt zu ſ. 60. Geb. In : Die

In : Die Propyläen. Ig.23,{ fg 27 , 1. April. Theaterwelt. Programmheft d. ſtädt. The:

S. 210 211. ater Düſſeldorf. 1925/26 , H. 14 , 16. Mai

Diebenſchmidt. – Öſterheld, Erich : 1926. S. 321–324.

Dießenſchmidt. In : BII. d. ſtädt. Bühnen . Eulenberg. — (R. G. :) Drei Eulenberg

Frankfurt a . M. Ig . 1926, 13/14. S. 75 Dramen . (Der halbe Held. Alles um Geld.

bis 78. Anſchließend S. 78—79 : Richard Mücentanz .] In : Hellweg. Ig . 6 , H. 10 ,

Roſenheim : Zu D.s Schaffen . 10. März. S. 151–152.

-

-
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bis 45 .

Findh. – Die Kultur. Ig. 4 , K. 5 , März Haringer. – Zarek, Otto : Der Dichter

1926. Ludwig Finch gewidmet. (36 S.) 80. Jakob Haringer. In : Das Tagebuch. Ig. 7,

Einleitungsaufſaß S. 1-2 : L. F. Es fol: H. 12, 20. März. S. 456457.

gen Skizzen u. Gedichte Findhs. Hauptmann. — Blaſchke, Friedrich :

Fuß, Karl : Ludwig Finch. Zu . 50. Geb. Gerhart Hauptmann u. die Landſchaft. In :

In : Der Schwabenſpiegel. Ig. 20 , Nr II , Schleſiſche Mhe. Ig. 3 , Nr 2, Febr. S. 68

16. März. S. 81–82. bis 76.

(K. N. :) Zum 50. Geburtstag Ludwig Hänig , Hans : Gerhart Hauptmann als

Finchs. In : Dſtland. Ig. 1 , H. 4 , April. Myſtiker. In : Zum licht. (Bad Schmiede:

S. 173–174. berg.) Ig. 29, F. 3, März. S. 56-58.3,

fang, Martin : Ludwig Finch. Zum Hein , Alfred : Mein Leben . In : Der Ober :

50. Geb. In : Das Deutſche Buch . Ig. 6 , ſchleſier. Ig. 8, H. I, Januar 1926. S. 43

H. 3/4 , März/April. S. 73–76 .

Måder, Friß : fudwig Finch. Zu l. 50. Geb. Hellmann, A.: Alfred Hein . Ein Umriß:

In : Württemb. Lehrerztg. Ig. 86 , Nr 12, Verſuch. In : Der Oberſchleſier. Ig. 8 , H. I ,

25. März. S. 121–123. Januar. S. 30–37.

Möller, Karl von : Zum 50. Geb. Ludwig Herbert. – Graßl, Unton : Maria Her

Findhs am 21. März 1926. In : Der Aus- bert. 1859–1925. Fortſegung: Epik. In :

landdeutſche. Ig. 9, Nr 2, 2. Märzh. Der Weg. München : Verlag Zeichenring.

S. 176. Ig. 2, H. 11/12, März. S. 297–304.

Derſ.: Ludwig Finch u. die Oſtſchwaben. Hohlbaum.- Sander, Ernſt: Der Er:

In : Am Holberſtrauch . Ig. 7 , Nr 4 , April. zähler Robert Hohlbaum. In : Reclams

S. 27-28 . Univerſum . Ig. 42, H. 24, 11. März.

Reimefch , Friß Heinz: ludwig Finch - S. 627—628.

der Fünfzigjährige. Zum 21. Lenzing. In : Holz.- Eulenberg, Herbert: Arno Holz .

Die Kommenden. Ig. 1 , F. 10, 10. März. In : Köln . 3tg. Wochenausg. 1926 , Nr 10

8. 10. März. S. 11–13.

Wifier, Ernſt : Guſtav Frenſſens Bismard. (Schumann :) Das Werk von Arno Holg.

In : Die Spinnſtube. Ig. 3, 12, 28. März. In : Der Kunſtwart. Ig. 39 , H. 6 , Märj.

S. 181–183. S. 343–353 .

Bättte. - Fauft ,Heinrich :Walter Gättfe. Horn . - Schäfer, Georg : Hermann Horn.

E. Schaffensabriß . In : Junge Menſchen . In : Hochland. Ig. 23 , H. 6 , März. S. 759

Ig. 7 , H. 3, Marz. S. 50. bis 761.

Pörygen , Hermann : Erinnerungen an Sahnn.-Prehm, Friedrich H.: Der Dra:

Walter Gättte. In : Junge Menſchen . matiker Hans Henny Jahnn. In : Oſts

Ig. 7 , 3. März. S. 58–59. deutſche Mhe. Ig. 6 , H. 11 , Febr. S. 1155

George.- Frante,Hans : Stefan George bis 1157. Anſchließend Prehm über Jahnns

u. Friß von Unruh. Parallelen u. Gegen: Geſtohlener Gott. S. 1157-1158 .

fäße. In : Form u . Sinn. Ig. I, Nr 8, Raboth.Raboth . – Kiefer Steffe, Margarete ::

März. S. 181-185. Hans Kaboth (geb. 1866 ]. In : Wir Schle:

Geude. — Ganda, Franz Alfons: Kurt ſier. Ig. 6 , Nr 13, 1. April. S. 200 .

Geude, ein Dichter unſerer Zeit. In : Die Raiſer. – Hotel, Curt: Georg Kaiſer.

neue Schule. Ig. 6 , H. 2, 20. Febr. S. 68 Ein Porträt. In: Hellweg . Ig. 6 , . 13,

31. März. S. 210.

Brieſe. Eggert : Bayreuth, Walther : Alabund. – liſſauer, Ernſt: Lyril der

Friedrich Griefe, ein Medlenburger — cin Gegenwart. 11. Klabund . In : Die lite:

deutſcher Dichter. In : Hellweg. Ig. 6 , 5.12, ratur. Ig. 28, H. 7 , April. S. 385-388 .

24. März. S. 192—193. König, Eberhard. Gayda , Franz A1

Gurt. - Melchinger, Siegfried : Paul fons : Eberhard König in einigen Haupts

Gurf. In : Dſtdeutſche Mhe. Ig. 6 , H. 11 , werken . (55. Geb. am 18. 1. 26.) In : Die

febr. S. 1160–1163. neue Schule. Ig. 6 , s. 1. S. 25—28.

S. 103.

܀

1

bis 70.

.
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S. 3-4.

Koch , Map : Eberhard König als Jugend- ſprachſchöpferiſch zu wirken .] In : Hoch :

ſchriftſteller. In : Schaffende Jugend. Ig . 3, land. Ig. 23, 6 , März. S. 738—751.

Nr 6 , 15. März. S. 91–92. Erwiderung von Rich. Schaukal. S. 752

Roenig, Alma Joh . - Herzog - Hauſer, bis 754. [ „ Was werfe ich P. u. ſeines:

Gertrud : Alma Johanna Koenig. In : gleichen vor? Mißhandlung der Sprache." ]

Frau u. Gegenwart. 1926 , Nr 44, 1. April: Sternbach, Hermann : Joſef Ponten . In :

heft. S. 10–11 . Dſtdeutſche Mhe. Ig. 6 , H. 11, Febr.

Janſſen , Hein. — Dellers : Der „ Aache- S. 1163—1165.

ner Hans Sachs “ . In : Rheiniſche Heimat. Schäfer. – kinoeckel, Werner W.: Wil:

Ig. 4, H. 7 , Jan./Febr. S. 112. helm Schäfer. In : Rheiniſche Heimatblätter

Jobft. - Melchinger, Siegfried : Hanns Ig. 3, Nr 3, März. S. 93—94.

Johſt u. ſeine fächfiſche Heimat. In : Sächſi: Schaffner.Schaffner. – Papeſch , Joſeph : Jakob

ſche Heimat. Ig . 9 , H. 6 , Märg. S. 230/3 . Schaffner. E. Charakteriſtik. In : Alpen :

Ronen . Beutler, Hanns Wilhelm : ländiſche Monatshefte. 1925/26, H. 7 , April.

Raoul Konen . In : Rheiniſche Heimat. S. 424-425.

Ig. 4 , H. 7, Jan./Febr. S. 105–106. Schidele . Heine , Anſelma: Der Erbe

Rraze. — Frauen der Feder. 1. Friede H. vom Rhein . (Roman v. René Schidele.]

Kraze. Von Hanna Martin. In : Häus- In : Die Literatur. Ig. 28, H. 7 , April.

licher Ratgeber. Ig. 40 , H. 24, März. S. 395—396.

Schimmelpfeng. Scheller, Will:

Lienhard. — Daube, Ernſt: Friedrich Ein heſſiſcher Dichter. Zu Karl Adolf

Lienhard. In : Die Kommenden. Groß- Schimmelpfengo 5o. Geb. In : Didaskalia.

deutſche Ztgu. Nachrichtenblatt 8. dt. Ig. 104, 13, 28. März. S. 50-51 .

Jugendbewegung . Ig. 1 , H. 12, 24. März. Schmidtbonn. - Fiſcher, Mar : Mil :,

S. 119-121. helm Schmidtbonn der Spiker. Zum

Mann.- Krauß,Werner :Thomas Mann 50. Geb. In : Oſtdeutſche Monatshefte.

in Paris. In : Neue Schweizer Rundſchau. Ig. 6 , H. 11 , Februar. S. 1152—1155 .

Ig. 19 v. „ Wiſſen u. Leben “ . Nr 3, März. Schäfer, Wilhelm : Zu Wilhelm Schmidt

S. 328-330: bonns 50. Geb. In : Die Szene. Ig. 16 ,

Minchhauſen . – Deimann , Wilhelm : 3. März. S. 82–83.

Börries von Münchhauſen u. Hermann Schönberr.— Tille , Joſef: Karl Schön :

Löns. Zur Geſchichte d. neuen Balladen- herr als Klaſſenlektüre. In : Schulreform .

dichtung. In : Der Schimmelreiter. Ig. 5, Wien. Ig. 5, H. 3, März. S. 199–203 .

Nr 2, März. S. 40–47. Fortſ. folgt.

Mund. - Grolman, Adolf v.: Georg Schregel. – Zanders , Joſef: Joſefv

Mund . In : Das Inſelſchiff. Ig. 7 , H. 2, Schregel, ein Sänger des Rheinlandes. E.

Frühjahr 1926. S. 81-91 . Gedenkblatt zum 61. Geb. In : Der Ring.

Reinhart. Küffer, Georg : Joſef Mitteilungen des Ringes will. kath . deuts

Reinhart z. T. so. Geb. In : Die ſchweize- ſcher Studentenverbindungen. Ig. 2, H.2/3,

riſche Volkshochſchule. Ig. 4 , H. 5/6 , Dez. Febr./März. S. 16–18 .

S. 136-138 . Sorge. Neidhart, Berthold : Rein :

Rulte.- Raſtner :Michalitſchke, Elſe: hard Johannes Sorge. In : Schweizeriſche

Rainer Maria Rilke. Zum 50. Geb. In : Rundſchau. Ig. 26 , 1 , 1. April. S. 40–46 .

Der getreue Exart. Ig. 3, H. 12, Ende Rodenbach , Martin : Der Jüngling. In :

März. S. 554-556. Orplid. Ig. 2, H. 12. S. 65—67.

Menſing : Rainer Maria Rilke. In : Die Sped. Bluſe , Otto : Der Dichter Wil:

freie Volkskirche. Ig. 14 , 6 , 28. März. helm Speck. In : Das Werratal. Ig. 3, 3 ,

Sp. 95–98. März. S. 42—44.

Ponten , Joſef: Über dt. Sprache u. Sternberg. - Karl, W .: Leo Sternberg.

Schreibe. [Erwiderung auf e. Aufſaß o. In : Heſſenſpiegel. Frankfurt: Bartel &

Schaukal. Über das Recht des Dichters, Co. Ig. 3, Nr 2, Febr. S. 37–39.

-
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Stodhauſen . - Handel -Mazzetti, Türk. In : Die literatur. Ig. 28, H. 7,

Enrica Baronin (u . ] Ferdinand Graf April. S. 396-398.

Gatterburg : Juliane von Stockhauſen . Unruh. Franke, Hans : St. George

In : Schönere Zukunft. Ig. 1 , Nr 26 , u . Friş v. Unruh ſ. unter George.

4. April. S. 658—661. Vesper.— Bruns, Dietrich :Wil Vesper.

Strab . — Konrad, Karl: Beiträge zur
In : Der Schacht. Bochum . Ig. 2, H. 12.

literaturgeſchichte des deutſchen Studenten : S. 238—242. Anſchließend S. 243—261

tums. 2. Rudolf Straß. In : Deutſche
Proben . Dichtungen .

Akademiſche Rundſchau. Ig. 7, Nr 11 ,
Wallpach . Buchner, D. F.: Arthur

1. März. S. 6–7. von Wallpach . In : Der Schlern . Ig. 7 ,

Studen . - Roſch , Wilhelm : Eduard
4, April. S. 109–113 .

Stucken . E. Gedenkblatt (zum 60. Geb. ) .
Weber.—Zu leopold Webers 60. Geburts

In : Der Wächter. Ig. 8, 8. S. 365—366.
tag. In : Deutſchlands Erneuerung. Ig. 10 ,

H. 3, März. S. 113–114.

Thieß. — Bock , Kurt : Frank Thieß. In :
Wehner.— Rodenbach, Martin : Über,

Oſtdeutſche Mhe. sg. 6 , H. 11 , Febr.
Joſef Magnus Wehner. In : Orplid . Ig. 2,

S. 1158—1160.
H. 12. S. 63–64.

Toller.- Kläber, Kurt : Der verzweifelte Windler. — Molo, Walter v.: Brief an

Menſch . Der Verſuch einer Würdigung Joſef Winckler. In : Die Literatur. Ig. 28,

Ernſt Zollers. In : Die Tat. Ig. 17 , H. 12. H. 6 , März. S. 334-335.

März. S. 951-955. Über W.s Schaffen, dem hohe Anerkennung

Sürt. – Mahrholz, Werner : Werner gezollt wird.

Bühnen

Berliner Uraufführungen Schüßchen Hintertreppe nebſt Wirkung

Haſenclever, Walter : Mord. Ein in die Ferne, und was man wohl ſo in

Stück in 2 Teilen . Deutſches Theater dieſem Gehirn als Myſtik finden mag

am 23. März. (Buchausgabe: Verlag der Reißer iſt fertig. Weil der reiche

Die Schmiede, Berlin .) Fabrikherr einen Strindbergſchen Ges

Raynal, Paul : Das Grabmal des dankenmord verübt hat, nimmt er die

unbekannten Soldaten. Drei Akte . Anklage wegen eines ihm fälſchlich zur

Kleines Theater am 16. März. Laſt gelegten Realmordes auf ſich, damit

Achard, Marcel : Marlborough zieht der Verfaſſer alles los werden kann, was

in den Krieg. Chanſon in 3 Akten . er über Juſtizmord im beſonderen und

Theater am Schiffbauerdamm am über die vertrottelte Juſtiz im allgemei:

29. März. nen auf dem Herzen hat. Da aber die

Pirandello, Luigi : , ... Die Nadten Dirne, die dem reichen Herrn den Morð

tleiden ... " Schauſpiel in 3 Aften . an ihrem Zuhälter ans Bein gebunden

Kammerſpiele am 3. April. ( Buchaus- hat, ſelbſt in Sicherheit gelangt, dem

gabe : Alf Häger, Berlin .) Gericht alles aufklärt, ſo wird der Herr

Werdshagen, Carl : Verrat. Theater frei. Nun ſollte man meinen, er würde,

der Hochſchule für Muſik ( ,,Studio weil er von notwendigen häuslichen Er:

1926 " ) am 11. April. ledigungen orakelt, den lange verhal:

Der Protagoniſt des Erpreſſionismus tenen Mord an der ehebrecheriſchen Frau

landet beim Kinoſtück. Kriminaliſtik, ein endlich losgehen laſſen. Nein : er be
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gnügt ſich durchaus mit dem Gebanfen- viel los iſt und dauernd von aufregenden

mord , trinkt ſeinen Zee, öffnet ſeine Poſt Geſchehniſſen geredet wird, langweilt

und geht an die Arbeit. Die Schwächen man ſich grauſig. Eins aber hat dieſer

dieſes reißeriſchen Stüđes wurden durch Bluffer uns voraus : ſo kurze Stüde

die ſtarke Regie Erich Engels und durch ſchreibt ihm nicht leicht jemand nach .

Schauſpieler wie Klöpfer, Maria Rop- Aber kaum irgend etwas gibt es ill

penhöfer, Paul Bildt, leonh. Steckel zu: einem Winter, was ſich an Frechheit mit

gedeckt. dem Stück von Werdshagen meſſen

Die Theater ſind in dem Grundirrtum kann. Der Bruder verkehrt linksherum

befangen, Pariſer Erfolge müßten auch mit einem Freunde, gleichzeitig aber mit

deutſche Erfolge ſein. Rannals Stück ſeiner eigenen Schweſter. Dabei ſieht der

arbeitet mit den Mitteln : Kriegsbegeiſte Freund begehrlich zu . Einer muß aus

rung hinter der Front, innere Verelen : dieſem Dreieck heraus. Das Mädchen

dung des ſkeptiſchen, glaubensloſen Sol: miſcht Gift in den Wein, was freilich

daten, Gegenſaß von Vater und Sohn ; nicht unbemerkt bleibt. Einer Hand:

und alſo berührt dieſe Geſchichte von dem granate, die der Bruder ihr unter die

Soldaten , der ſich ſeinen Urlaub durch Pedale des Klaviers legt, entflieht ſie

den ſicheren Lod als Freiwilliger erkauft, ſehr geſchi& t und ſtatt ihrer muß der be:

uns rein ſtofflich, nicht aber durch irgend- gehrliche Freund dran glauben. Der tolle

eine dramatiſche Kraft. Das konnte auch Bruder erledigt inzwiſchen eine Ohn

Berth. Viertels Regie nicht erſeßen. macht, und weil der erledigte Freund

Kriegsheldentum verächtlich machen - unvorſichtigerweiſe ein Meſſer hat liegen

dieſes billige Mittel zieht. Wenn Achard laſſen, ſo verleibt das Mädchen mit Er:

auf die Pointe hinausführt, daß Marl: folg dieſen willkommenen Gegenſtand

borough, der Feigling und Schürzen ihrer jungen Bruſt ein . Nun haben ſich

jäger, ſeinen Ruhm nur einer legende alle als Verräter erwieſen. Drei junge

verbanft, die ein dichtender Page ſeiner Darſteller ſpielten das Stück unter teil:

Frau, ihr zu gefallen , erfunden hat, ſo iſt nehmendem Gelächter des Publikums

der Weg reichlich lang, bis man zum Ziel zu Ende. Hans Knudſen.

kommt. Kalſer hat die Sache operetten

haft aufgezogen. Die Volksbühne aber, Wiener Uraufführungen

die ein zweites Berliner Haus mit Clau
Marg, Claude Roger : Marie oder Auf

dels , Lauſch " eröffnet hatte, wird auch
fanfte Art. Komödie in drei Aften .

mit dieſem Franzoſen keine Seide
Akademietheater am 5. März.

ſpinnen .

Die Pirandello - Peſt deint im Ab- Neſtroy, Johann : Alles und Nichts

flauen ; taß aber die „ Kammerſpiele " oder Der Traum von Schale und

auf ein ſo völlig bedeutungsloſes Stück Rern . Zauberpoſſe mit Geſang in drei

hereinfallen wie auf dieſe Geſchichte von
Akten. Zheater in der Joſefſtadt, 5. März.

dem ausgekochten Mädchen in der Mi- Marr, einer der jungen Franzoſen , die

ſchung von Dirne und büßender Magda: mit ihrer Kunſt in der Tradition bleiben

lene - das nimmt wunder. Obgleich ſehr und ſie dabei doch von dem Reißeriſchen
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des Boulevardtheaters befreien wollen , Stettiner Uraufführungen

löſt in einem melancholiſch heiteren Ram: Frieſe, Karl : Die Polfahrer. Drama.

merſpiel die alte Dreiecksangelegenheit , 2. Februar.

auf ſanfte Art. Marie weiß um die ſchä: Leis, Heinrich : Der Wanderer im Au.

bige Wahrheit, daß nur Erfüllung den Ein Spiel in 8 Bildern . 2. März.

Wunſch ſtumpf macht (die erleichtert ſie Karl Frieſe hat im Vorigen Jahre ein

ihrem Mann ), und ſie erreicht es , daß Drama mit okkultem Einſchlag „Die

ſich auch ihre Hoffnung bewährt: vor dem Seeroſe " herausgebracht. Im Vergleich

kampflos Gegebenen wendet ſich die damit iſt der „ Polfahrer “ ein Rückſchritt.

junge Dritte entſeßt ab. In der Durch . Es iſt im Grunde weiter nichts als die

führung wird das Werk mehr, als die An: Schilderung einer Polarerpedition in

deutung geben kann : eine durchaus lieb: Dialogform . Es fehlt ebenſoſehr jede

verſchämte Komödie, möglicher und Charakterentwiklung wie jeder Kon

brauchbarer Anlaß, die Kunſt Hilde Ma- flift. Da die innere Entwicklung fehlt,

geners und Maria Mayers zu beweiſen . muß der Ablauf der äußeren Handlung

Den Neſtroy wird man in den geſamten dafür Erſaß bieten, was natürlich auch

Werken nirgends finden und überall, nur teilweiſe möglich iſt. Die Sprache iſt

weil er ein ſauber zuſammengefeßtes gepflegt, aber ohne eine beſondere perſon :

Moſaik aus dem Schaşkaſten des Meis liche Note. Den lokalen Erfolg, zu dem

ſters iſt, mit der Grundierung aus Mül„ es die Uraufführung brachte, verdankt

ler, Kohlenbrenner und Seffelträger ober das Drama ben künſtleriſchen Qualitäten

die Träume von Schale und Kern “ und eines Joſeph Robert, der als Regiſſeur

den Farben von überallher ( ſelbft von herausholte, was herauszuholen war.

Egon Friedell und Hans Safman , die leis ſchenkt der deutſchen Bühne hier ein

die verantwortlichen Herausgeber des Werk, das Dauerwerte in ſich birgt. Es iſt

Werkes ſind ). Es iſt ſo lieb und ges eine Bekenntnisdichtung, ein Ringen des

ſpaßig wie eine Anſicht von Alt-Wien Dichters um die legten Fragen. Er ſtelt

und beweiſt das Alleinſeligmachende in der Figur des Wanderers ſchlechthin

eines erotiſchen Glaubens, nach dem den Menſchen in den Mittelpunkt und

Wunſchloſigkeit das Lebensziel ſein ſoll; zeigt, daß die Symptome der großen

die Fee Infamia begeht die Infamie, alle Weltmythologien eines Fauſt, Don Juan

Wünſche der Poſſenhelden zu erfüllen, und Ahasver in jedem Menſchen vor:

mit ſo deutlichem Ergebnis, daß ein handen ſind. Den Sinn und Zweck des
Weltreiſender, der nie weiter als bis nach Lebens ſucht er zu ergründen und die

Fiſchamend wollte, nachzuſinnen beginnt, Menſchheitsfragen von Schicſal, Schult

ob nicht Klein-Schwechat genügen dürfte. und Erlöſung zu löſen . Der Schwerpunkt
Vom wahren Weſen Neſtroys, von liegt darin , daß er ſie dramatiſch -plaſtiſch

deſſen Schärfe und Miſanthropie iſt zulöſen verſteht, ohne daß die philoſophis

nichts in dem Bilderbogen zu ſpüren; iche Gedankenbelaſtung dozierend wirkt.

auch nicht in der Aufführung, die ſich Das Drama ſpekuliert nicht auf Publi

mehran dem fröhlichen Anlaß als über kumserfolg, gibt aber Tauſenden Denken:

Friß lehner. den tiefe Werte. Friß H. Chelius.
den Dichter freute.
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Tolſtoi, Alerei, und Pawel Schtiche. ſeiner ſchauſpieleriſchen Begabung ſehr

golew: Die Verſchwörung der Za. gut. Durch die Maſſenſuggeſtion des Er

rin . Drama in 5 Akten . Deutſch von folges berauſcht, ſteigert er immer mehr

Räthe Roſenberg. Uraufführung im ſeine blutrünſtigen Worte. Als er aber

Stadttheater Bochum am 5. März . aus ſeinem Scheinleben zur entſeglichen

Im Mittelpunkt der nimbusumwobene, Wirklichkeit ernWirklichkeit erwacht, da fällt er in das

aus den legten Tagen der Zarenherr: Nichts zuſammen , das er im Grunde iſt,

lichkeit bekannte Raſputin, Schwärmer da hat er Angſt wie ein Schauſpieler, der

vielleicht, ſicher aber auch Schwindler, ſeine Rolle vergeſſen hat. – Mit über :

Der den frommen Schwachſinn ſeiner er : raſchend reifer Technik hat der 21 jährige

lauchten Schüßlinge bauernſchlau zum Dichter, ein Urenkel Levin Schüdings,

eigenen Vorteil ausnußte. Immerhin , es dieſe ,,Tragödie eines Lebensdilettanten "

mag ſo etwas wie der Glaube an eine in großen Linien ohne viel Umwelt ge

Sendung hier mitgeſpielt haben. Der ſtaltet. Das Hiſtoriſche iſt ihm im Sinne

Dichter müßte es wenigſtens in Raſpu: Schillers nur Gewand, um etwas Ad

tins Schickſal hineindeuten , ſoll dies gemeinmenſchliches darzuſtellen. Robes:

dramatiſch nußbar gemacht werden. pierre iſt ihm das Muſterbeiſpiel eines

Tolſtoi und Schtſchegolew begnügen ſich Hyſterikers, der in ſchwelgeriſcher Phan

mit einer um ihn herumkomponierten taſiebefriedigung an der ihm verſagten

Skandalchronik. Danach hätte der den Wirklichkeit Rache nimmt. Auch in der

Kugeln einer gegneriſchen Kamarilla zu: Erotik iſt er rein platoniſch , ohne -

leßt erliegende Wundermann den Zaren pſychoanalytiſch befreienden - Zugang

beſeitigen, die Zarin an ſeine Stelle zur Wirklichkeit. Die beſte Seite an ihm

rüßen und als ihr Seelenführer den iſt eine ſentimentale Naturſchwärmerei.

erſten Machthaber im Lande abgeben und immer wieder klingt ſie als lyriſches

wollen . Dem mag ſo geweſen ſein . Aber Motiv an und gibt dem Drama Run

die Vorgänge als ſolche reichen höchſtens bung. Helmuth Gmelin ſpielte denRobes

zur Filmſenſation . - Hauſer als Raſpu: pierre als einen verträumten , faſt ſchlaf

tin war, im rein Vitalen jedenfalls, wandelnden jungen Menſchen, der nur

echteſtes Rußland. Erich Sieburg. erwacht, wenn er ſeine Rolle ſpielt.

Schücing, Julius Lothar : Robes. Hanns Donath hatte ſich als Spiel

pierre. Tragödie eines Lebensdilet: leiter mit großer Liebe für jedes Wort

tanten. Uraufführung im Landestheater der Dichtung angenommen, nur etwas

zu Braunſchweig ( Veranſtaltung der mehr Tempo hätte man gewünſcht. Der

Jungen Bühne") am 8. März. junge, in allen Künſten begabte Dichter

Der Doppelnatur Robespierres wird iſt eine große Hoffnung.

eine intereſſante Deutung gegeben. Er iſt Heinrich Goebel.

in der Phantaſie und in Worten groß Eidlin , Walther : Der Berg in der

und furchtbar, in Wirklichkeit aber ein Wüſte. Drama in vier Aften. Urauf

feiger Schwächling. Er ſpielt nur die ihm führung im Alten Stadttheater zu

von andern ſuggerierten Rolle des men- Nürnberg am 18.März.( Buchausgabe :

ſchenmordenden Tyrannen, ſpielt ſie bei E. P. Lal & Co., Wien .)
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Dieſes Drama, das eine ſeeliſche Evo- die pſychiſche Feinheit der Wandlung im

lution in ſzeniſchen Bildern zeigt, ſtellt erſten und die lieblos vereinſamte Größe

die Regie vor ziemliche Probleme. Es hat im legten Akt plaſtiſch herausarbeitete.

ſchon für den Dichter ſeine Gefahren. Er zeigte, wie ſehr es in dieſem Stück auf

einen Moſe im Kampf mit den Dämonen jede Nuance der inneren Haltung an:

zur Darſtellung zu bringen ; für die Re- kommt; auch beim Zuſchauer.

gie verdoppelt ſich die Gefahr. Die In Wilhelm Kunze.

dividualität des Moſe, unter welcher Grieſe, Friedrich : Die Magd. Drama

man ſich eine dynamiſche Weſenheit vor : in 5 Aften . Uraufführung im Stadt

zuſtellen pflegt, bedarf von vornherein theater zu Halberſtadt am 19. März.

einer Umrahmung, die ihr ſtandzuhalten Dies Drama iſt kein Drama, ſondern

vermag . Eidlig hat dieſe mit poetiſchen ein ſymboliſches Spiel. „ Ort: Nieder

Mitteln zu ſchaffen verſucht, die Regie deutſchland . Zeit: Vor unſeren Tagen."

faßte ſie als dramatiſche und mußte ſie Die leibeigene Mago, die dem Haupt

deshalb verpfuſchen. Moſes Weg aus mann getroßt, geht zu ihm , um durch ihr

Freundſchaft und Häuslichkeit über den Opfer die Zerſtörung ihres Dorfes zu

Totſchlag zum Verfluchtſein und zur verhindern. Das Opfer iſt vergebens; die

Wüſte kann, ſeeliſch geſehen , nur ein abziehende Soldateska brennt auch dieſe

Kampf mit den Dämonen ſein, ſchon Hütten nieder. Furchtbare Rache wollen

darum , weil „ Gott ſchläft“ . Dämonen die Bauern an dem Hauptmann nehmen ,

ſind alſo zunächſt die Gegenſpieler des der in ihre Hände gefallen iſt. Sie, die

Moſe, und ſie hätten von der Regie nicht Geſchändete, von Rachgier Geſchüttelte

unſichtbar gelaſſen werden dürfen ; die befreit den ſtummen Gefeſſelten , denn er

Menge glaubt nur an das Sichtbare. iſt der Vater ihres zu erwartenden Kin

Dem Problem der Darſtellung dieſer des. Aber ſteht Muttertum höher als

Dämonen iſt die Regie aus dem Wege Volkstum? Sie will nicht den Sohn ihres

gegangen und hat dafür die „ Wächter Feindes gebären und geht ins Waſſer.

des Berges “ durch unbewegliche At: Gott hat der Menſchheit an den Weg

trappen wiedergegeben, — ein noch un: unſichtbare Träger geſtellt, die die Fackel

glaubhafteres Unterfangen, da zum ges der Reinheit weitergeben von Hand zu

gebenen Zeitpunkt dieſe Attrappen nicht Hand. Jeder, der ſie dem Bruder oder

einmal wanften . Endlich zerſtörte Trom- der Schweſter am Wege weitergibt, ſtirbt

melgewirbel den legten Reſt von Poeſie daran ." Ein ſolcher Fadelträger der Rein

durch Lächerlichkeit. So ſtand ſchließlich heit iſt die Magd, die leibeigen das Lager

der Moſe allein da und rang mit ſeinem mit dem alten Großbauern teilen muß

Gott und ſeiner Rolle, während Aharon und ſich doch rein erhält und ſich für

wie das Volk der Iſraeliten den Kontakt Hütten opfert, die nicht ihr eigen ſind .

mit ihm verloren hatten. Das ſpricht ges Dieſer einzige Menſch iſt von unklaren

gen dieRegie, aber nicht gegen das Stüd. Symbolgeſtalten umgeben, die in lang

Der Eindruck, den die Regie vom Wert atmiger ſelbſtquäleriſcher Sprache die

übrigließ, war nur dem Darſteller des Handlung erklärend zergliedern und er :

Moſe, Dietr. von Oppen, zu danken, der würgen. Hermann Auguſt Kraus.

Il
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Andrjew , leonid : Der Ozean. Schau: 1. Aft : Zuhälter Bill wird Mittels

ſpiel in 6 Bildern . Deutſche Urauffüh: ſtürmer. 2. Aft : Bill verſtaucht ſich den

rung im Neuen Schauſpielhaus in Fuß. 3. Akt : Bill ſchmeißt aus dem

Königsberg am 20. März. Sporthaus dem andringenden Klub

Die Symbolik des Dramas, die in dem präſidenten ein Dußend Fußbälle auf

Gegenſaß des freien , wilden Meeres den Zylinder, wobei das Publikum in

zum feigen, lügneriſchen fande wurzelt, ſeeliſche Wallung gerät. 4. und 5. Akt :

kommt künſtleriſch weniger in der balla : Bill gerät im Urwald fußballernd unter

denhaft knappen , für ein Bühnenwerk zu die Indianer und flieht mit Sohn und

wenig geſpannten und konfliktreichen Lochter des Häuptlings. 6. und 7. Akt :

Handlung zum Ausdrud als in der groß Opito, der Häuptlingsſproß, wird Fuß

empfundenen Poeſie des Meeres, der ballſtar, Bill, aus Romantik und chro

Brandung und des Sturmes, die ſeinen niſcher Fußgelenkverſtauchung Indianer:

dichteriſchen Gehalt und Wert bildet. häuptling. Schluß : weil Bill fich dem

Seine Figuren, ſchwerfällige, geldgierige, Fortſchritt entgegenſtellt, der die In

unehrliche Fiſcher und grandioſe See: dianer zu den Wolkenkraßern treibt und

räuber, die viel Gin trinken und dem zu künftigen Beherrſchern der Fußball

Lode entgegengröhlen , ſind oft im Sinne pläße macht, wird er umgebracht.

kraftgenialiſcher Dramatik überſteigert; Vor 10 Jahren hätte ſich ein durch

ihre gewaltigen Formen werden nicht ſchnittlich begabter Tertianer geſchämt,

voll von überzeugender Menſchlichkeit etwas ſo Hirnloſes zu produzieren . Heute

ausgefüllt. Die Inſzenierung Dr. Frig erobert und „ reformiert “ man damit

Jeſſners hob glüdlich die Stimmungs- Bühnen von Ruf. Herr Viſcher behaup

werte des Dramas hervor und half ihm tet, ſein Stück enthalte für Schauſpieler

damit zu einem Erfolg, der jedoch zum „ Bombenrollen “. Das Bombige an der

großen Zeil auch der Kunſt des Regiſ- Bill- Rolle beſteht darin , daß der Dar

ſeurs galt. Erich Šeniſch. fteller ein rotes Hemd anziehen , ſich ver :

Viſcher, Melchior : Fußballſpieler. ſtaucht und brüllend am Boden wälzen ,

und Indianer. Für die Alte Welt mit Bällen ſchmeißen, rauchen , raufen

eine Tragödie, für die Neue Welt eine und beiher einem Mädchen die Bluſe auf:

Komödie und umgekehrt. Urauffüh- reißen muß. Wenn ein Theaterregiſſeur

rung im Darmſtädter Landestheater am das — und wahrhaftig nicht viel mehr

27. März. als eine lockende Geſtaltungsaufgabe für

Kunft ? " – Quatſch ! Herr Viſcher ge- einen Schauſpieler bezeichnet, dann däm

ſteht: „Einzig intereſſiert die Wirkung ! mert allerdings deutlich die Erkenntnis

Mir iſt der Sport Mittel-, Sammel- und vom drohenden Ruin des Theaters.

Anziehungspunkt der Bühne. Im Zeit: Mit ſichtlicher Freude und recht ges

alter des Sportpalaſtes müßte das Publi- ſchickt hatte Regiſſeur foewenberg die

kum des Sportpalaſtes zum Theater: Amerikanismen ins Bild geſeßt. Mar

publikum werden." Sollte man mit dieſer Nemeß echauffierte ſich als Bill nach

,Idee" heutzutage nicht jeden Theater: Kräften und brachte im erſten Sehn:

direktor hinterm Ofen hervorlocken ? ſuchtsſchrei ,,Indianer ! " ſogar einen
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Bliß echten Gefühls in die lärmende beraubt ihn ſeiner naiven Urſprünglich

Finſternis ſeiner troſtlos öden Rolle. keit, trobem er außer dem Haupthelden

Das Publikum , wohl im Gefühl ver : noch ein gut Zeil der griechiſchen Sagen :

antwortungsloſer Amüſiertheit durch welt heraufbeſchwört. Das Ergebnis iſt

Mal was anderes " , klatſchte. ein leſedrama, das von lyrismen und Ges

Werner Deubel. dankenfracht überladen iſt, und in dem

Braun, Felir : Santalos. Ein drama: die gepflegte Verskunſt gar zu oft in

tiſches Gedicht in s Erſcheinungen. Ur- ſteifes , akademiſches Wortgepränge aus:

aufführung im Badiſchen Landesthea: artet. Vier Akte lang folgt das Drama

ter zu Karlsruhe am 27. März. ( Buch- in freier Ausgeſtaltung dem überlieferten

ausgabe : Inſel- Verlag, Leipzig .) Stoffe. Der Schluß iſt Felir Brauns

Dem Wiener Felir Braun eignet ein eigene Erfindung. Liebende Dpfertat der

ſtarkes, an Goethe, Nießſche, Hofmanns: Gattin , die lebend in den Bezirk der, ,

thal und Stefan George geſchultes lyri: Schatten hinabſteigt, ,Treue, die zu dul

ſches Talent. Anders ſteht es mit dem den weiß“, errettet Tantalos aus ſeiner

Dramatiker Braun . Ihm wird das un- Qual. Sie bricht für ihn die ſüße Frucht

bedingte Vorwalten des Gefühls und und ſchöpft den erſehnten Trank. Die

der Reflexion zum Hemmſchuh. Der ſchon Herrſchaft des Hades iſt vorbei. Die

1917 in Buchform erſchienene , Lanta : Schatten gehen ein in Elyſion, Lantalos

los “ iſt gewiß eine Schöpfung von be- und ſein Weib erſcheinen als Sternbilder

trächtlichem dichteriſchem Wert. Aber es am Himmel. Für das Theater iſt das

mangelt bem formſchönen Werke die Stück ein Verſager. Die warmherzige

dramatiſche Stoßkraft. Die Handlung Aufnahme galt vor allem der von

rüďt nur langſam vorwärts. Den alt: F. Baumbach mit überlegenem Kunſt

griechiſchen Mythos verſucht der Dichter verſtand inſzenierten Uraufführung und

zwar menſchlich zu deuten und zu ver : der glänzenden Berkörperung der Titel:

tiefen, zugleich jedoch zerdehnt er ihn und rolle durch Stefan Dahlen. Rud. Raab.

Mitteilungen

E. G. Kolbenhener wurde für ſeine Die Goethe - Geſellſchaft hat ihre

Paracelſus -Trilogie ber Adalbert diesjährige Hauptverſammlung auf den

Stifter : Preis zuerkannt, der damit 28. und 29. Mai in Weimar feſtgeſeßt.

zum erſtenmal verteilt worden iſt. Den Feſtvortrag über Goethes ita

Agnes Miegel wurde vom oſt- lieniſche Reiſe " hält Profeſſor Wölfflin .

preußiſchen Landtag ein dauernder mo: Die Geſellſchaft für Deutſche

natlicher Ehrenſold und eine einmalige Bildung hält ihre diesjährige Lagung

Beihilfe zur Wiederherſtellung ihrer Ge: vom 25. bis 27. Mai in Düſſeldorf ab .

ſundheit bewilligt. Die Generalverſammlung des

Ernſt Reclam , Chef des Verlages Deutſchen Bühnenvereins findet am

Phil . Reclam in Leipzig, wurde aus An: 7. und 8. Mai in Kiel ſtatt.

laß ſeines so. Geburtstages zum Ehren : Das Wiener Burgtheater beging

mitglied der Platen -Geſellſchaft ernannt. am 8. April das Feſt ſeines hundertfünf
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zigjährigen Beſtehens; an dieſem Lage Gedenktage im Mai : Am 1. iſt der

wurde es 1776 mit „Minna von Barn- 100. Geburtstag von J. Fr. W. Zacha:

helm“ eröffnet, das jeßt auch als Feſt- riae ; am 4. iſt der 80. Geburtstag von

vorſtellung geſpielt wurde. Henryk Sienkiewicz ; am 7. der so. Lo

Das neue Hebbel -Muſeum in Kiel destag von Franz von Pocci; am 9. der

wird am 8. Mai eröffnet werden . 20. Lodestag Friß Novenhagens ; am 23.

Zwecks Wiederaufbau des kürzlich durch der 20. Lodestag Ibſens; am 31. der

Brand ſchwer mitgenommenen Shake : 10. Todestag Gorch Focs.

ſpeare - Theaters in Stratford iſt Geburtstage im Mai. – 60. Ge:

in England eine öffentliche Subſkription burtstag : am 13. Paul Warn&e in Kl .

in die Wege geleitet worden . Glienicke bei Potsdam , geboren in Lübz

Anläßlich des 100. Geburtstages i. Medl., Redakteur des „ Kladdera

Georgs II . von Meiningen wurde durch datſch " .datſch ". - 50. Geburtstag : am 3. Ar:

Geheimrat Mar Grube ein Theater : thur Luther in Leipzig, geboren in Orel,

muſeum in Meiningen eröffnet. und Rudolf Unger, Profeſſor an der

Zwei der größten Schauſpieler der Univerſität Breslau, geboren in Hild

Reichshauptſtadt, Ludwig Devrient burghauſen ; am 9. Ernſt Hardt in Köln ,

und Adalbert Matkowsky, ſollen laut geboren in Graudenz ; am 31. Otto

Beſchluß der ſtädtiſchen Behörden von Grautoff in Berlin , geboren in Lübeck. -

Berlin durch ein Denkmal geehrt wer: 45. Geburtstag: Rudolf Pannwiß in

den , das vor dem ſtaatlichen Schauſpiel- Koločep Gružo, geboren in Croſſen .

haus aufgeſtellt werden ſoll. 40. Geburtstag: am 13. der Literar:

Unter dem Namen Vereinigung hiſtoriker Hans Naumann, Profeſſor an

bayriſcher Theatergemeindenſchloſ: der Univerſität Frankfurt, geboren in

ſen ſich die Bayriſche Landesbühne und Görlit ; am 23. Mar Herrmann -Neiſſe

der Bayriſche Bühnenvolksbund zu einer in Berlin, geboren in Neiſſe i. Schl.

Arbeitsgemeinſchaft zuſammen. Ebenſo Auguſt Sperl , geboren in Fürth, iſt

gingen auch die Münchner Kammer : am 7. April 64 Jahre alt als Archiv :

ſpiele und das Münchner Schauſpiel: direktor in Würzburg geſtorben .

haus eine Verſchmelzung ein ; unter dem Die Jahresernte bringt im bei:

Namen Münchner Theatergenors liegenden Bogen den Schluß von , Joſef

ſenſchaft verſorgt das neue Unter: Winkler,Der Winter“ ,ferner eine der, Ge

nehmen auch Augsburg mit Schauſpiel- ſchichten von den unberührten Frauen "

vorſtellungen . von Wilhelm Schmidtbonn und beginnt

Der Simpliziffimus beging am mit einer Probe aus Hans Friedrich

4. April ſein 30jähriges Jubiläum. Blunds neuem Märchenbuch .

Verantwortlich : Für Artikel. Beſprechungen und Jahresernte”: Wil Vesper in Meißen , fürZeitſchriften:
Dr. Wilhelm Frels, für Bühnen :Dr. Friedrich Michael, für die Redaktion, Neue Bücher und Mitteilungen: Ernſt

Metelmann, ſämtlich in Leipzig. Anſdrift der Redakcion : Leipzig , Roßſtr.5. - In Deſterreich verantwortlid für

die Redaktion : Leopold Heidrido , Wien I, Spiegelgaſſe 21. – Verlag vonEd. Avenarius, Leipzig,Pofticed
tonto Leipzig 67 242. „ Die ſchöne Literatur erſcheint monatlich. Preis für das Kalenders Vierteljahr 2 M.

( einſchl. der monatl.16 ſeitigen Beilage ,Die Jahresernte“). Beſtellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.
Fallsnicht durch ortsanſäſſige Buchhandlungen bezogen werden kann , liefert die Verlagsbuchhandlung Ed. de.
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnđe

Zur Bilanz der jüngſten literariſchen Vergangenheit

Von 1900 bis 1925

Von Hans Brandenburg

ie Wende eines Vierteljahrhunderts, das man bewußt miterlebt hat,

De .
Einzelheiten richten, auf einzelne Strömungen, einzelne Perſönlichkeiten,

einzelne Werke, aber es ſollen ſo charakteriſtiſche ſein , daß ſie uns doch die

Frage „Wo ſtehen wir ?" beantworten . Hätten wir genügend Raum zur Ver

fügung, um eine wirklich vollſtändige Bilanz zu ziehen, ſo müßten wir in

erſter Linie die großen deutſchen Aktiva herausziehen : nämlich daß die vers

floſſenen fünfundzwanzig Jahre das Werk kiliencrons, Dehmels, Dauthen :

dens, Spittelers vollendet und dem Werk Hölderlins, Stifters, Mörikes,

Gotthelfs, Kellers zum ſpäten, aber dauernden Siege verholfen haben . Wir

müſſen es bei dieſer Feſtſtellung bewenden laſſen und uns im Folgenden auf

die Betrachtung ſolcher Erſcheinungen beſchränken, die eine mehr zeitliche, zeit

geſchichtliche Bedeutung haben . Aber auch unter ihnen werden manche ſein

müſſen , deren Schaffen zwar ſchon beim Beginn des neuen Jahrhunderts ab

geſchloſſen war, jedoch erſt in ſeinem abgelaufenen erſten Viertel zu ſeiner

entſcheidenden Wirkung gelangte. Wenn wir dabei das Drama mehr als die

anderen Dichtungsgattungen behandeln , ſo geſchieht das nicht deshalb , weil

wir ihm oder gar dem heutigen Bühnenleben einen höheren Rang einräumen ,

ſondern nur, weil ſich an dieſen beiden der Puls einer Zeit, die Aktualität einer

Epoche beſonders deutlich abhorchen läßt.

1. Nießſche, Doſtojewſki, Tolſtoi

Nießſche hat zwei Geſichter. Und wir müſſen uns entſcheiden, ob wir der

Blickrichtung des einen oder der des anderen folgen wollen . Der nur-muſi

kaliſche Nießſche hat nicht umſonſt ſeinen früheſten Ausgang von Schopen

hauer genommen , von dem romantiſchen Denker, der die deutſche Philoſophie

mit der deutſchen Muſik verband und der dorthin führt, wohin die Muſik

nur zu leicht führen kann : zur „ buddhaiſtiſchen Verneinung des Willens“ ,

zum korrumpierten Oſten, zum Chaos und Nirwana. Und dieſer ſelbſtzer
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ſtöreriſche, zerſeßende Nießſche, der Dekadenz- Witterer aus eigener Dekadenz,

war ja auch der große Pſycholog, der vor dem Ende noch Strindberg fand

und der dem Ruſſentum , dieſer korrumpierteſten Form des Dſtens, nämlich

Doſtojewſki, „ auf eine merkwürdige Weiſe dankbar war“ : „Ich ſchäße ihn

als das wertvollſte pſychologiſche Material, das ich kenne. "

Allein ſelbſt dieſer Nießſche fügt hinzu, daß Doſtojewſki ſeinen , unterſten

Inſtinkten zuwider geht“, und wir müſſen wiſſen, daß er dieſe „ unterſten "

für die beſten Inſtinkte hält. Es blieb der deutſchen Gegenwart vorbehalten ,

nur noch ſchlechte Inſtinkte zu zeigen, Nießſche nicht als Führer, ſondern

bloß als den Verführer zu erleben und der Strindberg- und namentlich der

Doſtojewſki-Seuche zu verfallen . Schon weil die Literaten glauben , daß dem

„ ruſſiſchen Chriſtentum “ die Zukunft gehört und daß als nächſte, die unſrige

ablöſende eine ruſſiſche Kultur heraufkommen wird, iſt der ausreichende Bes

weis erbracht, daß wir nichts dergleichen zu erwarten haben , denn es gibt

Prophezeiungen , die ſich ſchon durch einen Blick auf die Propheten gründlich

erledigen. Keine Menſchheit wird imſtande ſein , auch noch ein „ ruſſiſches

Chriſtentum “ auf die Dauer zu ertragen , nur geborene Herrenvölker können

Kulturen hervorbringen , die Ruſſen dagegen ſind ein geborenes Sklavenvolk,

unfähig zur Kultur, ia kulturfeindlich, was von den Deutſchen nicht, aber von

den beſten Ruſſen heute ſchon gewußt wird. Etwa neben Goethes und Schillers

Kopf auch nur für einen Augenblic den gigantiſchen, doch verdructen Sklavens

und Sträflingskopf Doſtojewſkis zu ſtellen, iſt eine Blasphemie.

Wohl betrachten wir es mit Recht als die Ehre des Deutſchen , daß er von

je den großen Geiſteswerken der ganzen Welt offen war. Aber er ſuchte mit

dem Alten Teſtament, mit Chriſtus und den Heiligen, mit Hafis und Kali

daſa, mit Homer, Michelangelo und Shakeſpeare nur eine Beſtätigung,

Steigerung und Bereicherung ſeines Eigenſten, das Heldiſche, Triumphale

oder ſonſtwie Strahlende. Die Ruſſen haben nur Sprache gewonnen durch die

verdorbenſten Formen des Weſtens : den pſychologiſchen Roman und das Bals

lett. Wenn ſie, wie behauptet wird, noch ein junges Volk ſind, ſo ſind ſie alt

geboren. Gewiß verehre auch ich in ihren berühmten Geiſtern große Dichter,

aber die meiſten, die es mit mir tun, erkaufen dieſe Verehrung mit dem Fluch),

unſere Dichter nicht kennen zu wollen . Sie haben nicht die Kraft, den Doſto

jewſki-Haß gegen den Weſten mit dem gleichen Haß der Selbſterhaltung zu

erwidern, und öffnen der ſlawiſchen Invaſion und Infizierung Tür und

Tor, wie wenn für ein Volk, das vom Weſten her politiſch geſchwächt ward ,

nichts brennender wäre, als ſich im gleichen Augenblick vom Oſten her durch

das Gift von Ideen, von geiſtigen und ſeeliſchen Einflüſſen deſtruieren zu laſſen .
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Dieſer ſchlechte Inſtinkt geht ſo weit, daß man ſich gegenüber den beiden

größten Ruſſen , Tolſtoi und Doſtojewſki, auch noch für den kleineren , den

pathologiſchen und ausgefallenen entſcheidet. Tolſtoi iſt als Dichter und Menſch

bei weitem bedeutender, er iſt der größere und reinere Geſtalter, er iſt euro:

päiſch und human, objektiv und naturliebend, und bei ihm ſind auch die ruſſi

ſche Kunſtfeindſchaft und Askeſe, darin er endigt, noch ein gewaltiges menſch

liches Schauſpiel, unſerer größten Bewunderung und liebe wert, denn hier

war ein liebender, der von den Höhen herab zu tief in die Welt geblickt hatte,

ein Grandſeigneur, der alles von ſich zu tun verſuchte, um mit der Armut ernſt

zu machen , der aber nicht einmal wie ein wundes Wild im einſamen Gebüſch

ſterben konnte, weil ihm ſelbſt dorthin das Geſindel der Detektive, Journa

liſten und Kinooperateure folgte. Doſtojewſki dagegen iſt der arme Teufel,

der häßliche Menſch, der die Güte predigt, weil er ſie nicht hat, der Epileptiker

und Hyſteriker, und ſeine Askeſe ſchmeckt verzweifelt nach Reſſentiment. Es

gibt bei ihm im Grunde kein anderes Unglück als dasjenige von Kindern ,

denen ein ſchlechter Wiß der Weltgeſchichte die Waffen der Kultur oder auch

nur die Mittel unſerer Ziviliſation : Geld und Geiſt — von denen Doſtojevſki

das Geld am meiſten liebt - , Religion, Politik, Juſtiz, Alkohol, Zeitung, Ges,

ſellſchaftsleben und alle übrigen , als gefährliche Spielzeuge in die Hand ge

drüdt hat. Das alles geht uns doch furchtbar wenig an ; die lichten , guten,

gläubigen , chriſtlichen unter ſeinen Geſtalten aber kann ein geſunder Inſtinkt

nicht ertragen , denn dieſe Adliebe und dies Chriſtentum verbinden ſich mit dem

widerwärtigen Haßprinzip eines großenwahnſinnigen Panſlawismus, und

echt ſind nur ſeine verbrecheriſchen und übelriechenden ,,Souterrain : und

Manſardenſeelen ", wie man ſie genannt hat, und ihre ſentimentale und ſen

ſationelle Hintertreppenhaftigkeit. „Aber das Heil der Welt kommt eben über

die Hintertreppe" , ſagt der Doſtojewſki- Verehrer, klemmt ſein Monokel ins

Uuge und ſpeiſt in einer Bar zur Nacht.

Der dumpfe ruſſiſche Fatalismus, der einfach nur duldet und „ das Böſe

auf ſich nimmt“, die unappetitliche Koketterie, daß dies und jenes, z. B. das

Wühlen in den eigenen Wunden, „ ſo echt ruſſiſch iſt " (dieſe Selbſtbeſpiegelung,

die ſogar eine Beſtie wie der alte Karamaſoff fennt), ferner die von jedem

äußeren Schickſal ſofort hervorgerufene Stimmung zu innerer Umkehr, das

alles verbinden die Ruſſen mit dem Verſuch , ſich höchſtens denkend mit dem

leben abzufinden , einem Verſuch , der aber mit ſtets unzulänglichen geiſtigen

Mitteln unternommen wird. Daher das endloſe Geſchwäß über die legten

Dinge, über dies Einzige, das nie beſchwaßt werden ſollte, ein Geſchwäß ,

worin allein die ruſſiſche Menſchenliebe zu beſtehen ſcheint und das bei Schnaps
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flaſche oder Leekeſſel auch den entlarvten Verbrecher ſofort wieder in ſeine

brüderliche Gemeinſchaft aufnimmt. Denn auch der ruſſiſche Verbrecher

glaubt an Gott, uns aber hat jeder Verbrecher lieber zu ſein , der wenigſtens

auch rechtſchaffen gottlos iſt, und noch lieber derjenige Menſch , der zwar von

Gott nichts weiß, aber dennoch das Gute tut. Auch den Weſten hat Doſto

jewſki nur durch das Medium des Geſchwäßes kennen gelernt und geſehen

und das Zeitungs- und Broſchürengerede der Politiker und ſozialiſtiſchen

Theoretiker für den Geiſt Europas gehalten. Aber aus dem endloſen Ge:

ſchwäß , aus wühlendem Chaos von Gegenſäßen , die ſich nicht entladen können,

aus einem Dahinſchlurren , das in ſich ſelbſt gefangen iſt, aus einem Gequirle

teils barbariſcher, unwähleriſcher und auch unbeholfener, teils überfeinerter

Züge ſteigen freilich doch am Ende rieſenhafte Geſtaltungen auf, völlig anders

artige als die nach den für uns erkennbaren und gültigen Formgeſeßen , Ge:

ſtaltungen ohne Maß und Zucht, Geſtaltungen des Geſtaltloſen , rein ſeeliſche,

hinterſinnliche, tranſzendentale, die allerdings in einem ganz beſonderen

Sinne chriſtliche ſind. Und alles trägt den Stempel blutiger Echtheit, jenes

manifeſtanten Ernſtes der ruſſiſchen Literatur, der keine „ Äſthetit“ kennt,

ſondern einzig aus dem Zwang des Lebens und Leidens den rechten Ausdruc

hervortreibt. Nur iſt die Frage, ob ein Volk wie das unſrige, das ſelbſt zu ſehr

zum Geſchwäß, zum Mangel an Klarheit, zum Hinterſinnlichen und Meta

phyſiſchen , zum Nebelhaften , Vagen und Verſchwommenen , zum Suchen und

Erlöſtwerdenwollen neigt, das ſchwer genug an Norden , Muſik und ,, Pſycho

logie " zu tragen hat und die trübe Oberflächen - Dialektik der , Weltanſchau

ungen “ für Tiefe hält, ob ein ſolches Volk gut daran tut, ſich dem unſeligen

ruſſiſchen Halbbruder und Steppentier in die Arme zu werfen, der vollends

kein Maß, keine Wertung und Ordnung kennt, dem Gott nur als der große

Nivellierer zur Demut gilt, deſſen Leiden mediziniſch und kliniſch iſt, ein Leiden

um des Leidens willen und nicht um jener Luſt, die tiefer iſt als Herzeleid,

dieſem Nihiliſten und Apokalyptiker, der uns rädert, damit wir gerädert wer:

den, und ob es nicht vielmehr Selbſtaufgabe bedeutet, den trüben lockungen

dieſes noch ärgeren Selbſtbeſchauers und Selbſtzerſtörers und ſeinen Er

löſungskrämpfen zu folgen . Jeder Vers Hölderlins, jeder Saß Stifters und

Kellers iſt wertend und werthaft, Maß, Zucht und Gliederung, klingendes

Gepräge, Muſik und Plaſtik zugleich, „ſelig in ihm ſelbſt “. Jeder Geiſt, der

uns Führer ſein will, der Anſpruch auf unſere Liebe erheben darf, und käme

er aus der fremdeſten Fremde, ſieht in allem , was iſt, die ,, ewige Zier “ : ,,Und

wie mirs gefallen , gefall ich auch mir. “ Und auch Nießſche, der tragiſche

Nießſche und „ gute Europäer“, hat nichts anderes gewollt als das, was einzig

Il
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unſer iſt und ſein wird, nämlich das Gegenteil der flagellantiſchen und eitlen ,

ſchnaps- und tränenſeligen Moskowiter- und Tartarendumpfheit: Herois

mus des Herzens, Klarheit der Gedanken, Schönheit der Geſtalt brei

Namen für ein und dasſelbe Gut.

Wir vertrauen jedoch auf unſere beſte Jugend, auch wenn ſie Doſtojevſki

verehrt. Dieſe Verehrung iſt unſere alte Liebe zu unſerem Gegenſaße, und ſie

ſucht in dieſem Falle ein neues Ferment: das Dunkle und Duldende zu unſerem

Hellen und Heldiſchen , das Paſſive zu unſerem Aktiven, die Nacht zu unſerem

Tage. Aber die Jugend wird ſich einmal zu entſcheiden haben, und wäre es die

Entſcheidung, ob ſie mit Rußland aufgehen oder mit Europa untergehen will.

Sie wird auch als deutſche Jugend zu entſcheiden haben, welchem Deutſch

tum die nächſte Zukunft gehört, dem nordiſch -öſtlichen, muſikaliſchen, roman

tiſchen, pſychologiſchen oder dem ſüdlichen, tänzeriſchen , klaſſiſchen , tragiſchen .

Gewiß ſind in unſerem Hauſe viele Wohnungen, aber an diejenigen, die zu

den Bauleuten gehören wollen , hat doch von Zeit zu Zeit ein Aufruf zur Schei

dung der Geiſter zu ergehen. Und gewiß iſt ,,ex oriente lux “ ein alter deutſcher

Glaube, der ſich auch einmal zu Buddho und zum Ruſſentum verirren mag.

Aber immer wieder wird dieſer Glaube zum Turmwärter Lynkeus und ſeinem

Wunder aufſteigen müſſen, das auch Nießſches Doppelantliß zur Einheit
verklärt :

„ Harrend auf des Morgens Donne,

öſtlich ſpähend ihren lauf,

ging auf einmal mir die Sonne

wunderbar im Süden auf. "

H

Hans Friedrich Blunck

Von Mally Behler-Hagen

amburg iſt die Stadt ſeiner Arbeit, ſeines Berufes. Seines Zeichens iſt

er Juriſt. Und Hamburg iſt zugleich die Stadt ſeiner Träume, Viſionen ,

ſeiner Bilder, ſeiner ganzen Liebe. Seine dichteriſche Heimat, der unverſieg

bare Born ſeines nun mächtig aufſtrebenden Schaffens, iſt die Geſchichte

ſeines landes. In tauſend Geſtalten wird ſie unter ſeiner Hand lebendig.

Menſchen ſtehen auf, längſtvergeſſene; Kulturen, vielſtrömig ſich aus Menſchen

in Menſchen ergießend, werden wach,fließen ineinander, bekämpfen ſich, ſterben.

Alle Aber: und Wunder: und Ungläubigkeiten nordiſchen Denkens

und nordiſcher Myſtik ballen ſich zu geſpenſtiſchen Phänomenen menſchlicher

Krausheit und menſchlichen Suchens nach dem Unfaßbaren. Qualvoll iſt dies

Suchen, bedruckend in ſeiner verzweifelten Ausſichtsloſigkeit und nordiſchen
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Zähe, ergreifend als menſchliches Wimmern um leßte Erkenntniſſe, um Gott.

Hier liegt der Zentralpunkt Blundſchen Schaffens. Wie faßt und begreift der

kleine, begrenzte und doch ſo maßlos ſtolze Menſch ſeinen Gott ? Dieſe Frage

als Fundament gibt ſeinen Romanen eine faſt grenzenloſe Weite des Blicks,

löſt ſie aus allem Literatentum , und macht ſie zeitungebunden .

Die Kraft, die von dem Dichter ausgeht, iſt männlichen Geiſtes; ſchwer aus

Tiefen des Fühlens und Schaffenkönnens aufſteigend, wedt ſie Kräfte, die ſchlie:

fen und die in einem ſtarken Rhythmus nun mit ihm ſchlagen in der gehobenen

Sphäre einer reinen Ethik und eines tiefen Verbundenſeins imHeimatboden. Auf

dieſem Fundament erheben ſich ſeine Werke — ich denke in der Hauptſache an

ſeine drei großen Romane — zu wuchtigen Weltanſchauungsdichtungen , wie

ſie im heutigen Deutſchland auf dem Gebiet der Epiť kaum einem andern ge

lungen ſind. Drei mächtig große Gebäude kühn aufbauender, hochgipfeliger

Phantaſie ſind ſie geworden , darin die tauſend Fragen um das Leben und um

den Sinn des Seienden aus- und eingehen , darin Freskogemälde mit Geſtalten

aus ferner, großer Vergangenheit aufgehängt ſind und durch die die belebende

Wärme eines tiefen Wiſſens um alles Menſchliche zieht. Und in Winkeln und

einſamen Gelaſſen hauſen dunkle Dämonen und quälen die Menſchen zu

Maßloſigkeiten und Überheblichkeiten, zum überſteigern ihrer Begrenztheiten.

So werden die drei Herren dieſer Gebäude — Hein Hoyer, Berend Fock und

Stelling Rotkinnſohn – zu tragiſchen Charakteren, deren Schuld allerdings

auch zugleich ihre Größe iſt. Hat man dieſe Menſchen einmal kennen gelernt,

dann liebt man ſie mit der Liefe des Mitleidens, man zieht und wandert,

hungert und leidet, frohlockt und jubelt mit ihnen , ſo ſtark und klar ſtehen ſie

in der charakterharten Holzſchnittkunſt des Dichters vor uns, irgendwie be:

rühren ſie in ihrer hungernden Zerriſſenheit, ihrer Qual um Ruhe und ihrem

Nichtruhenkönnen Saiten des eigenen Seins. Wer hat nicht auch ſchon ſo

hart um Gott gerungen , wen quälten nicht ſchon die unbeſchrittenen , fernen

Grenzen, an denen Wunder und Wirklichkeit ſich ſchneiden ? Men durch

rüttelten nicht auch die Stürme eines troßigen Sichnichtbeugenwollens unter

das Geſeß menſchlicher Beſchränktheiten ? – So macht Blunck aus einem

jeden von uns, der in die Tiefe des Lebens zu ſteigen ſich erkühnt, einen wetter :

harten , kraft- und leiderprobten Hein Hoyer, einen zerquälten und doch end

lich durch reine Liebe erlöſten Berend Fock und läßt uns reifen zu der Opfer:

ſtärke Stellings, des Verkünders ſeines Volkes.

Jede dieſer drei Geſtalten iſt tief verknüpft mit ihrer Heimat, ihrem Lande,

aber keiner von ihnen hält darüber große Reden , keiner ſchlägt Tamtam ; es

iſt eine tiefe Echtheit und Wahrheit in dieſen Menſchen , eine Glut des Emp
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findens, die bis zum Sterbenwollen für ihre Idee nicht nur auflodert, ſondern

die zu einer Flammenſäule wird, die auch ihr dunkelſtes Wandern erhellt.

Dieſe Flammenſäule leuchtet zugleich über die fernen Zeiten deutſcher Ver

gangenheit, ohne ſie nach herkömmlichen Schulleſebuchgewohnheiten mit

Kling und Klang und Gloria grell zu vergolden. Blunck ſieht alles nur

vom rein Menſchlichen her, ihn durchrüttelt die Qual dieſer tapferen, ſchweig

ſamen, großen Helden, die kindgleich die Welt nicht begreifen, vor allen Din:

gen dann nicht mehr begreifen, wenn, wie in Stelling Rotkinnſohn, zwei

ſtarke Kulturen aufeinanderplaßen, ihr Denken zerreißen und ihr Fühlen ver:

wirren . Das ,,bäuriſch -heldhafte " Leben Stellings wird von zwei Gedanken

ringen umſchloſſen : Das Schidſal ſeines Volks und das Rätſel des Dunkels,

das einſt über ihn kommen wird. Es iſt das leid der Nordleute, dieſe Zwie:

ſpältigkeit zwiſchen Handeln und Grübeln von Jugend auf. Innerhalb dieſer

beiden Ringe wird der Ernſt des Geſchehens nirgendwo unterbrochen durch

leeres Pathos. Das tiefe vaterländiſche und Heimatgefühl, das z. B. gerade

Blunds leßten Roman ſo ganz durchdringt, läßt kein Wort zu , das nicht den

Sinn der Wahrheit trägt. Aber dafür gärt und flutet es in den unabmeßbaren

Liefen eines echten Gefühls, blißt und funkelt es in Taten heiliger Überzeu

gung und heiligen Opfers. Triebhaft ſtark und gedankendurchquält zugleich

erfüllen dieſe Menſchen ihre Miſſion an ihrem Lande wie Stelling und Hein

Honer und erlöſen ſich durch reine Liebe aus der Qual eigenen , heimatbeſtimm

ten und heimatverwurzelten Menſchentums wie Berend Fock.

Denn reine Liebe iſt es, die das Martyrertum der drei Helden leid- und

glückvoll verklärt und die ſie uns aus der Erhabenheit und Menſchenferne

ihres Leidens wieder menſchlich näher bringt.

Nicht einem formalen Zweck dienend, etwa zur Erleichterung der leið

ſchweren Handlung wie in den klaſſiſchen Dramen z. B., läßt Blunck ſeine

Helden das Schicſal der liebe erleben. Ganz tief, ganz notwendig, weſens

beſtimmt und weſensverwachſen durchrüttelt ſie alle das heilige Geſek, ohne

deſſen Strenge und Schönheit ihr Leben nicht erfüllt iſt.

Ein vom Inhaltlichen aus geſehen geradezu überwältigendes Werk iſt

dieſe Romantrilogie. Daneben iſt Blund auch ein Meiſter der Form. Seine

Sprache iſt von einem von innerer Kraft ſchweren Rhythmus durchdröhnt,

echt nordiſch in ihrer ernſten Schönheit, prägnant im Dialog, malend und

bilderreich der Landſchaft gegenüber. Da iſt kein Wort, das fehlen könnte . In

elaſtiſcher Straffheit wird dieſerHeimatbau aufgerichtet und ſeiner Zeit geſchenkt.

Blunds Werke ſind in der Tat ein Geſchenk an unſere Zeit. Sie ſtrömen

eine Kraft aus, die das Gefühl für das Reine, Echte, Wahre, das Unpathe:
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tiſche löſt. Der Deutſche von heute ſchaut die Not und die Qual ſeiner Ahnen .

Es geht nur um lektes und Höchſtes in dieſen Menſchen , um liebe, Treue,

Ehrfurcht vor dem Geſeß, das in ihnen liegt. Wer die Blunckſchen Romane

erlebt hat, der iſt von den Schauern gepackt worden, die zwiſchen Natur:

haftem und Dämoniſchem , zwiſchen Wirklichkeit und Wunderbarem , zwiſchen

Diesſeits und Jenſeits ſtehen. Die dunklen , magiſchen Kräfte hat er treiben

ſehen , die aus unbekannten Liefen aufſteigen und das Menſchenſchickſal vor:

wärtsſtoßen. Wohin ? Wohin ?

Mit dieſer ungelöſten Frage entläßt uns Blunck im Berend Fock und uns

ausgeſprochen ſteht ſie auch als leßter Gedanke im Hein Hoyer und Stelling

Rotkinnſohn. Fragen und Suchen und Zweifeln ſind in dieſen Hamletdeutſchen

ebenſo ſtark wie Wollen und Handeln und Kämpfen , ſie ſind — echt in ihrem

Germanentum - Wunderträumer und Helden der Tat. Das iſt ihre Größe

und ihre Tragik, die Schönheit und die Gefahr ihres Deutſchſeins und iſt die

ungeſchüßte, kreuzbezeichnete Stelle, auf die das Schickſal ſtets ſeinen ver

hängnisvollen Speer gerichtet hat. Daß auch wir heute an dieſem Deutſch

ſein leiden und reich und ſtark in ihm zugleich ſind, iſt das Erbe, das uns

Blund als berufenſter Teſtamentsverkünder, als einer der Beſonnendſten,

Unpathetiſchſten und zugleich als einer der Wiſſendſten in ſeinem ganzen

Reichtum wieder vor die Seele führt.

Hans Friedrich Blund

1. Biographiſches
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Hamburger Staatsdienſt, ab 1920 Regierungsrat im Finanzdienſt, jeßt Syndikus der

Univerſität Hamburg ; verheiratet ſeit 1919, hauſt er Sommers auf der Kate im Stors

marner Land und iſt Winters in Hamburg zu finden.

2. Bibliographie
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chen v. 0. Niederelbe“ u. aus Hein Hoyer Berend Fock. Die Mär vom gottabtrünnigen
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berſpiel. Hainburg : Hanf (1920 ). (1605.8") Streit mit den Göttern . Die Geſchichte We:
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Über Hans Friedrich Blund

Die Bücher v. Hans Friedrich Blund. Mün: Ehlers , Otto Aug.: Hans Friedrich Blunck .

chen : G. Müller 1924. (8 S. mit 1 Abb. 8°) In : Rundſchau f. Wiſſ. u. Lit. 1925, Nr IT ,

Deutſche Bote. Herder u. de Voß. Unter: Beil. 6. Zeitſchr. 8. Reichsbundes d. höh.
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Benninghoff, ludwig : Mythos u . Mär: Ig. 2. H. 5 .
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Ehl , Heinrich : Hans Friedrich Blunck als ſcheÜberſeezeitg 1925, Nr 115.15.MärzS.9.
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Ehlers , Otto Aug.: Hans Friedrich Blunck . Blund. In : Berliner Tageblatt v. 26. April

In : Der kleine Bund, Bern. Ig. 7, Nr i 1925. Lit. Rundſchau.
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Quiſtorf, Hermann , über Hans Friedrich

Derſ.: Hans Friedrich Blunck. In : Neue Blund . In : Kölniſche Zeitung. Stadt:

Mannheimer Zeitung. Beil.: Aus Zeit u. anzeiger. Unt.-Beil. 1922, 76.
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In : New York Times v. 7. Febr. 1926.

Schabbel, Otto : Hans Friedrich Blund .In :

Hamburger Nachr. Zeitſchrift f. Wiſſ. 452.

Scheffauer, Herman George: Hans Fried :

rich Blunck. In : American Neros 8. 23. 1 .

1926 .

Scheller,Will, über Hans Friedrich Blund .

In :Schleswiger Nachrichten.1923. Deutſche

Nordmark. 162.

Siemers, Kurt: Im Märchenland an der

Niederelbe. E. Beſuch bei 0. Dichter H. Fr.

BI. In : Münchener Neueſten Nachrichten

. 25. 11. 1925.

Stammler, Wolfgang : Hans Friedrich

Blunt. In : Greifswalder Zeitung v.

14. I. 1926.

Steinbrinck, Otto : Hans Friedr. Blund .

In : Germania v. 25. Juni 1925. Lit. Beil. :

Werk u. Wert.

Trändner, Chr.: Stelling Rotkinnſohn .

In : Niederdtſche Rundſchau v. 4. Jan.

1925. S. 3—4.

Treblin ,Martin :Der Dichter Hans Friedr.

Blund . In : Familienfreund, Wochenbeil.

0. Neuen Görlißer Anz. 1925, Nr 29.

Wit, Auguſta de : Nieuwe buitſche Boeken.

( Blund , Stelling Rotkinnſohn .) In :

Nieuwe Rotterdamſche Courant v. 2. Mai

1925.

:

Die

Geſammelte Werke

Dauthendey, Mar: Geſammelte Werte . 6 Bde. München : A. Langen 1925.

(817 6. mit e. Bildnis , 863, 952, 751, 655, 897 S. 89 Leinen 90 M.

ie lange erwartete und erwünſchte Geſamt-Ausgabe, die nun einen

vollen Überblick über das reiche Werk des Dichters ermöglicht. Der erſte

Band bringt die autobiographiſchen Werke : ,, Der Geiſt meines Vaters " und

,, Gedankengut aus meinen Wanderjahren “ , der zweite die Reiſeberichte ,, Aus

fernen Ländern “ , der dritte die „ Novellen und Romane“, der vierte die Lyrik

und die kleineren Versdichtungen und der fünfte die großen Versdichtungen,

der ſechſte die Dramen . Druck und Ausſtattung ſind ſchön und würdig. Man

follte nur zu ſagen brauchen , daß dieſe Werke erſchienen ſind. Sie legen für

ſich ſelber Zeugnis ab und ihr Dichter geht mit ſelbſtverſtändlicher Sicherheit

für immer in die Geſchichte unſerer Literatur ein , unvergänglich und unſterb

lich in ſeiner ſchlichten bezwingenden Art. Nun, da er tot iſt, wird ja auch die

literaturwiſſenſchaft ſich ſeiner bemächtigen und ihn „ verarbeiten “. Wir aber,

die wir ihn geliebt haben, da er noch lebte und ſeit er zuerſt unter uns erſchien,

ſo überaus liebenswert, ſo echt und kindlich -königlich, wir gedenken trauernd

ſeines allzufrühen Lodes, wägen ſein Werk in der Hand und im Herzen

und fühlen unſichtbar noch einmal ſeine Hand in der unſeren . Über ſein Werk

aber wird noch manches zu ſagen ſein und wir werden noch oft darauf zu

rüdkommen oder vorwärts zu ihm. Will Vesper.

Fler, Walter : Beſammelte Werte. 2 Bde. München : C. H. Beck 1925 .

(XXXIX , 450 S., 1 Titelbild , 1 Stammbaum ; VI, 540 S. 89) Leinen 16 M.

Jeiðer keine Geſamtausgabe! Es fehlen einige der bei anderen Verlegern

erſchienenen dichteriſchen Arbeiten . Aber das Hauptſächlichſte iſt doch hier
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vereint und würdig geboten. Der Bruder gibt in einer Einleitung von ſachlich

wohltuender Kargheit die Daten des äußeren Lebens . Die Werke, im beſten

Sinne deutſches Geiſtesgut, ziehen ihre Lebenskraft nicht aus einer kriegs

zeitlichen Vaterlandsbegeiſterung, ſondern wurzeln tiefer in einer geſchloſſes

nen , kraftvollen Perſönlichkeit, deren dichteriſches Pathos von dem Bewußt:

ſein der ſittlichen Verpflichtung des Menſchen , des in dieſem Sinne deutſchen

Menſchen , durchtränkt iſt. Georg Hallmann.

Balsworthy, John : Geſammelte Werte. Wien : Paul 3ſolnay 1925. (89)

Der Patrizier. Roman. Uus d . Engl. v . Leon Schalit. (400 S.) Leinen 7 M.

Die Forſyte Saga. Roman. 2 Bde. (Der reiche Mann. In Feſſeln .) Aus

d . Engl. v . Luiſe Wolf u . Leon Schalit. (524, 813 S.) Leinen 15 M.

em Verlage wie dem Überſeßer gebührt aufrichtiger Dank dafür, daß ſie

eine deutſche Leſergemeinde zu ſchaffen ſuchen. Als ,,Schilderer der beſigenden

Klaſſen Englands “ ſegt Galsworthy ſich auseinander mit den Kapitaliſten,

den Grundbeſißern und der Hochariſtokratie. „ Der Patrizier “ iſt bedeutſam in

doppelter Hinſicht; er iſt ein Weltanſchauungsdokument des Dichters, deſſen

Philoſophie man als „ idealiſtiſchen Monismus oder Pantheismus “ bezeichnet

hat, und gibt uns ein pſychologiſch feines Bild der engliſchen Ariſtokratie, die

durch ihre Herrſchergewohnheit ebenſo entartet iſt wie der Kapitaliſt durch die

Geldgier und der Grundherr durch den Patriarchendünket. Die Schilderung der

Klaſſe in Durchſchnittstypen tritt hier zwar zurück hinter der Darſtellung einer

großen Hauptperſönlichkeit, die Geſamtwirkung wird aber dadurch einheitlicher

und wuchtiger. Idee und Tendenz des „ Patriziers “ iſt ein Sturmlaufen gegen

die engliſche Geſellſchaft, wie ſie ſich in der viktorianiſchen Zeit gefeſtigt hatte.

Dieſen Geſamteindruck machen aber beſonders die Romane, die Galsworthy

ſelbſt unter dem Titel „Forſyte Saga“ zuſammengefaßt hat und wo die Namen

der Familie Forſyte die Gattungsbezeichnung für die unſentimentalen Geld

leute der Mittelklaſſe geworden ſind. ,, Der reiche Mann“ führt uns in die

Familie Forſyte ein und erzählt, wie Soames Forſyte ſeine Frau Jrene, ſeinen

geſchäften ,,Beſig “, verliert. Der nächſte Schritt iſt die dem „ Reichen Mann "

zum Schluß angefügte kurze Erzählung „ Nachſommer “, wo geſchildert wird,

wie die einſame verlaſſene Irene den alten Jolyon Forſyte beſucht. Dann

kommt „In Feſſeln ", wo wir Soames Beſikinſtinkt gegen andere Ideale

kämpfen und verlieren ſehen. Die klaſſenſchildernden Romane feſſeln uns

über alles kulturkritiſche Intereſſe hinaus im innerſten Herzen , nicht zulegt

wegen des unaufdringlichen , aber ſtarken, ehrlichen Ethos. Die Überſeber

haben ein gewaltiges und gutes Stück Arbeit geleiſtet. Karl Arns.
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Seri

,

Romane und Erzählungen

Mann, Klaus: Der fromme Tanz. Das Abenteuer e. Jugend. Hamburg : Gebr.

Enoch 1926. (296 S. 8°) 4 M ; Leinen 6.50 M.

m voraus ſei geſagt, daß der junge Mann ein beachtliches Talent mit:

bringt, um die Nachfolge in das Metier ſeines Vaters zu rechtfertigen . Es

ſei aber auch nicht verkannt, daß er ſich in den Manieren (im muſikaliſchen

Sinne) des väterlichen ,, Kollegen " wiegt und mit Glück gibt. Damit ſoll ihm

nicht blaſſes Epigonentum vorgeworfen ſein , aber auch verraten werden, daß

er uns für ſeine Jugend und er betont mehr wie ſchön und unbefangen iſt,

daß er ein „Dokument“ der jüngſten Generation geben will, deren Zukunft

freilich nicht auf Büchern ſtehe (sic ! warum dann ?) — peinlich geſcheit, nicht

klug, und recht, recht blaſiert vorkommt. Wir anderen Jungen möchten es doch

höflich , aber beſtimmt ablehnen , durch ein Buch uns dokumentiert zu fühlen ,

deſſen Abenteuer zu dreiviertel homoſexuell geſchminkt einherwanken , wobei

meiſt nicht klar wird, wieweit es Schminke, und wieweit es die ehrliche Haut

unſeres Poeten iſt, die da ſüßlich und pervers duftet. Es mag unendlich ſchwer

ſein , im lebenskreis und -urſprung des Autors unbefangen und gerad ſich

auszuwachſen und auszuređen und nicht von des Gedankens Bläſſe an

gekränkelt einen immer geſtikulierenden Weg zu machen . Mit großer Anteil

nahme wird dieſes Werden und Schidſal beobachtet werden. Möchte der

Träger dieſer Blicke ſie nicht als lobenden Freibrief anſehen , ſondern an ſich

halten und verſuchen, zunächſt erſt einmal wahrhaft jung zu ſein !

Friß Rostosky.

Enting, Ottomar : Der Waſſermedicus von Schaddeby. Eine Erzählung aus

d. 18. Jahrh. Bremen : C. Schünemann 1925. (326 S. 89) Leinen 7 M.

älter Enking wird, um ſo mehr tritt in ihm der Kleinſtadtmaler zugunſten

des Ethikers und Vollserziehers zurüc. Nicht als ob er dieſes nicht auch

ſchon früher geweſen wäre, nicht als ob er jenes jeßt verlernt hätte ! Aber die

Akzente haben ſich doch verſchoben. In dem „ Waſſermedicus “ kommt es ihm

weniger darauf an, eine norddeutſche Kleinſtadt um 1720 zu ſchildern

zeitgeſchichtliche Hintergrund tritt vielleicht ſogar allzuſehr zurüc —, als viel:

mehr an dem Beiſpiel des prächtigen Geſinnungsmenſchen Jacob Lönderſen

zu zeigen , wie ein Menſch reinen und ſtarken Wollens ſchließlich doch über

den Schlendrian der andern triumphiert, ja ſogar manche von ihnen durch

ſein Vorbild auf die Bahn des Guten zurückführt. Enking hat ſeit langem

nicht ein ſo durchaus geſundes und lebensfreudiges Buch geſchrieben . Auch

ſeine Darſtellungsweiſe iſt diesmal von ganz beſonderer Friſche und Herz

Otto Hadtmann.

der

haftigkeit.
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Emodifiche zu vermeiden.(Denn "mit dem „ Neumobifchen

Federer, Heinrich : Regina Lob. Aus d. Papieren e. Arztes . Erzählung . Berlin :

6. Grote 1925. ( VIII , 322 S. 8°) 4.50 M ; Leinen 6.50 M ; Halbleder 10 M.

in Roman aus einer Feder noch der alten Schule, um das Wort ,alt:

das iſt ſo

eine Sache.) Die Schreibweiſe iſt ſo ſtill und heimelig, es geht einem ſeltſam

damit. Irgendwo, fühlt man , iſt ein Trennungsſtrich im Leben unſerer Gene:

ration . Die einen ſind davor, die anderen diesſeit. „ Zeitgenöſſiſch " beide ?

Damit ſoll kein Werturteil gegeben ſein . Aber es fällt auf. Es iſt ein Roman

alten Stils , aber viele werden ihn leſen, erquidt und — dankbar ſein .

Georg Hallmann.

Berend , Alice : Der Schlangenmenſch . Roman . Berlin : S. Fiſcher 1925 .

(262 S. 89) 4.50 M ; Leinen 6.50 M.

it ihrer Lebendigkeit der fröhlich Schaffenden, dem Humor der echten

Lebenskünſtlerin , dem Feuer der temperamentdurchglühten Frau iſt

Alice Berend eine unſerer reizvollſten Erzählerinnen. In ihrem lekten, oben:

genannten Roman ſchlägt ſie Saiten ihrer Kunſt an, die bisher noch weniger

geklungen hatten . Sie gräbt den tiefen Zuſammenhängen nach, die den Men

ſchen ſchidſalhaft mit ſeinem Blut verbinden und ſein Daſein beſtimmen .

Der Schlangenmenſch iſt das Kind einer armen , verſchüchterten Näherin und

eines brutalen , willenloſen italieniſchen Prinzen . Mütterliches und väter :

liches Erbteil binden ſich in dem Kinde in zwanggeformtem Zuſammenſein.

Die Zuckungen eines alten, dekadenten Geſchlechtes zerreißen ſein Blut. Das

Lauern und Schleichen und Quälen , das ſeinem Vater die Menſchen wie Beute :

tiere zugetrieben hatte, erſteht in ihm neu , aber, gemildert durch das Blut der

Mutter, nicht rohbrutal ſich auslebend, ſondern dem Zwecke des ſeltſamen ,

ihm durch einen Zufall in den Schoß gefallenen Berufes eines Schlangen

menſchen unterworfen . Der Roman, in der Form gedacht als die eigene

Lebensſchilderung des Schlangenmenſchen, erſteht in ſeiner lebendigen Hand

lung in Florenz und führt über den bunten Schauplaß großer Städte in

die Einſamkeit des Kloſters von Certoſa auf der Höhe des Montacuto. Der

äußeren Belebtheit entſpricht die innere. Realiſtik und leiſes Nachtaſten tief

ſeeliſcher Entwicklungen und Zuſammenhänge formen ein Lebens- und

Seelenbild von ſtarker Eindruckskraft und künſtleriſcher Schönheit, nuan

ciert in allen ſeinen Teilen von dem einen Grundgedanken , daß troß allem

das leben in jeder Form , wo es aktiv ſich auswirkt, ſchön und wertvoll iſt.

Dieſe feine Verquickung des Vanitatum vanitas mit der Bejahung alles

Seienden gibt dem Roman, lebensphiloſophiſch geſehen, ſeinen Reiz und

Wert. Mally Behler -Hagen.
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Leire

-

Servir

Brües , Otto : Der Farbtaſten . Novellen . Rudolſtadt: Greifenverlag 1925.

( 161 S. 8°) 3 M ; gebunden 4 M.

ebenswarme, ſchöngerundete Bilder der Geſchichte zeichnet uns der Vers

faſſer mit ſeinem ſicheren Stifte nach, und die Farben moderner Erzähl

kunſt laſſen die alten Geſchehniſſe wunderſam und lichtgeſättigt aufleuchten .

Sein Werk erſcheint als wertvoller Gegenpol zu Strindbergs hiſtoriſchen

Miniaturen, die mehr dramatiſchen Akzent an ſich tragen , während Brües'

glückliche Wahl uns intimſte Stunden des großen Geſchehens auf epiſchem

Teppich wohl abgetönt und kaum pointiert darbietet. – Ein Kunſtwerk wie

„ Der Blumenſtrauß “ möchte in allen Proſaanthologien und leſebüchern zu

finden ſein . Friß Rostosky.

Reſſer, Hermann : Lutas Langtofler. Frankfurt a . M.: Rütten & Loening

1926. (103 S. 8 ) Pappe 4 M. - Schweſter. Ebd. (73 S. 89) Pappe 3 M.

in großer Künſtler, zweifellos. Aber er macht es uns nicht leicht, mit ihm

warm zu werden . Der entſeßlich nervöſe Monolog der Schweſter, die als

Zeugin den Selbſtmord des geliebten Mannes, an dem ſie Anteil, vielleicht

Schuld hat, aufklären ſoll, um einen Mordverdächtigen zu retten , iſt nicht

recht überzeugend in ſeiner Form . Wie das Motto verrät, hat Doſtojewſkis

unvergleichliche Novelle „ Die Sanfte " Keſſer angeregt. Wir können ihm nicht

glauben , daß es ein Monolog ſein mußte. Warum der in dieſem Fall ſoviel

dankbareren Möglichkeit des Nacheinanders mit ſeinen ſchwebenden Augen

blicken ausweichen zugunſten einer Frampfartigen Rekapitulation in einem

zudem etwas hyſteriſchen Gemüt ? Wie wohltuend flächig dagegen die mächtig

hingeſtellte Bartholomäusnacht mit ihren geſpenſtiſchen Vorausſchatten und

den blutdunklen , abgründenen Abenteuern des ſchweizer Scholaren Lukas !

Friß Rostosky.

Friedrich, Paul: Grabbe. Der Roman ſ. Lebens . Berlin : Concordia 1925.

(205 S. 8 °) 3.50 M ; Leinen 5 M.

in loſe aneinandergereihten Bildern , die ſich mit Erfolg hiſtoriſcher Treue

befleißigen (und bisweilen bedenklich tituliert ſind: z. B. „ Mulus Chaos" !)

wird das äußere Leben Grabbes volkstümlich , mitunter auch ſalopp (was

wild-genial ſein ſoll) erzählt. Entſchieden ein glücklicher Verſuch, weitere

Kreiſe an Grabbe zu intereſſieren . Mehr aber auch nicht. Vom Wetterleuchten

in dem unglücklichen Dichter wird man kaum etwas gewahr ; nur von den

Rumflaſchen zuvor und den Derbheiten nachher. Eine Erklärung, warum

Grabbe ſcheitern mußte, wird nicht einmal unternommen. Die ganze Begrüns

dung mündet darin , daß ein Pechvogel zeitlebens Pech haben müſſe und daß

das eben ſein Schickſal ſei (S. 137) . Frig Rostosky.

s
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Volksliteratur

Beumelburg, Werner: Der Strom. Rheiniſche Bilder aus 2 Jahrtauſenden.

Oldenburg : Gerh . Stalling 1925. (322 S. 89) Leinen 5 M.

in ausgezeichnetes Volfsbuch , das man auch der heranwachſenden Jugend

in die Hand geben ſoll. Von der römiſchen Zeit an bis zum Rückmarſch

von 1918 zeichnet Beumelburg in elf lebendigen Bildern die Geſchichte ſeiner

rheiniſchen Heimat in den leßten zwei Jahrtauſenden. Seine glühende Liebe zur

Heimat und zum Vaterland reißt mit fort und geht wieder zu Herzen . Dabei

bleibt er immer ſachlich und echt und weit entfernt von dem falſchen ver:

ſtimmenden Trompetenblaſen etwa Rudolf Herzogs. Wie geſagt: ein gutes

deutſches Volksbuch . Johannes Demmering.

Renker, Guſtav : Der teufliſche Torwart. Roman aus d . Kärntener Bergen.

Breslau : Bergſtadtverlag 1925. (297 S. fl. 89) Leinen 6 M.

eit Guſtav Renker ſeinen Roman ,,Bauernnot “ geſchrieben hat, iſt man

, "
„ Der teufliſche Torwart“ nicht ſtandhält. Es gelingt ihm diesmal nicht,

uns die wilde Schönheit der kärntneriſchen Reißeckgruppe anſchaulich zu

machen , und auch die Menſchen und Zuſtände der Zeit von 1809 bis 1813

werden nicht recht lebendig . Karl Bienenſtein .

Kloerß , Sophie : Jobannistrieb . Roman. ( Romanbiblioth . 38. Reihe, Bd.

22-23 .) Stuttgart: Engelhorn 1925. (284 S. kl. 89) 2 M ; Leinen 3.50 M.

in guter Roman mit ſeiner bewegten , geſchickt aufgebauten Handlung

und ſeinen zahlreichen in lebensvoller Plaſtik herausgearbeiteten Ge:

ſtalten. Die Durchführung des Problems, das feine Verſtändnis für männ:

liche und weibliche Empfindungswelt ragt über den Durchſchnitt der Unter:

haltungsliteratur weit hinaus. Eliſabeth Maderno.

Frohnmeyer, Ida : Die Flucht ins Leben. Erzählung . Baſel: C. F. Spittlers

Nachf. 1925. (212 S. 8°) geb. 4 M.

enn man's noch nicht gewußt hat, hier kann man's lernen , was für

Ein

und ſeiner Lüde in die Einſamkeit und trifft da lauter ſo edle Weſen , die

förmlich von Weisheit, Güte, Seele und Größe triefen , daß man – ja daß

man dies Buch ſelbſt jungen Mädchen nicht einmal zur Konfirmation an:

bieten kann. Wilhelm Heiſe.

Elkan , Adele : Die 6 Töchter des Ratsherrn Abderballen . Stuttgart: Thiene

mann 1925. (221 S. kl. 89) Leinen 5.50 M.

in gutes Jungmädchenbuch, das zu geſunder lebensbejahung und vater:

ländiſchem Empfinden erziehen will. Eliſabeth Maderno.
:
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Kröger, Timm : Heimkehr. Skizzen aus meinem Leben . Braunſchweig : Georg

Weſtermann 1925. (IV, 209 S. fl. 89) Leinen 3.50 M.

Derſ.: Die Wohnung des Glüds. Ebd. 1925. (IV, 141 S. kl. 89) Leinen 2.50 M.

ieſe Sonderausgaben zweier der perſönlichſten Werke des gemütstiefen

und humorvollen holſteiniſchen Dichters werden in ihren geſchmack

vollen und handlichen Ganzleinenbänden viele Freunde finden, beſonders

unter jenen , die ſich die ſechsbändige Geſamtausgabe nicht kaufen können

und doch den Dichter in ihrer Bücherei nicht miſſen wollen.

Karl Bienenſtein .

Lienert, Meinrad : Auf alten Scheiben . 3iei Erzählg. Mit Holzſchn . D. Aug.

Leppli. Frauenfeld : Huber & Co. 1925. (165 S. 89) Leinen 7.50 M.

enn Meinrad Lienert in ſeiner Schweizer Heimat ebenſowenig bekannt

wäre, wie in den übrigen deutſchen Landen , dann müßte man den

Schweizern einige ſaftige Grobheiten an den Kopf werfen , denn er iſt heute

ihr beſter volkstümlicher Erzähler, von einer Friſche und Urſprünglichkeit,

wie ſie ſeit Jeremias Gotthelf und Keller keinen mehr gehabt haben . Wenn

man die beiden vorliegenden Geſchichten lieſt, von denen die eine mit einem

luſtigen Schellenglödlein klingelt, während die andere mit der ſtiermäßigen

Wucht ſchweizeriſcher Reisläufer einherſchreitet, dann ſchält ſich aus Lon

und Vortrag das Bild eines Dichters, der in ſeiner Kunſt echtes Schweizer:

tum verkörpert wie kein zweiter, deſſen dichteriſcher Stammbaum auf unſere

alten deutſchen Volksbücher zurü & führt, eine Feſtſtellung, die alles ſagt,

was man einem Erzähler an lob ſpenden kann. Wir möchten unſere verehrten

Zeitgenoſſen recht nachdrücklich auf dieſen heute über ſechzig Jahre alten

Dichter aufmerkſam machen. Karl Bienenſtein.

Unſere Erzähler. 1. Reihe . Berlin : Vaterl. Verlags- u. Kunſtanſtalt 1925.

(fl . 89) Je Leinen 2.50 M.

1. Otto Ernſt : Gottes echte Gunſt. Geſchichten v . Wandern u. Reiſen .

(120 S.)

2. Roſe, Felicitas: Und irgendwas für mich . (128 S.)

3. Waldeyer-Hark , Hugo von : Der Deutſche. Bilder alter Not. ( 128 S.)

4. Lienhard, Friedrich : Das Baſtgeſchent. ( 126 S.)

ieſe neue Bücherreihe, die nur wahre deutſche Kunſt bieten will, hat

Jim ganzen mit ihren erſten Bänden eine gute Wahl getroffen ; nur die

vorliegenden Novellen von Felicitas Roſe entſprechen den hohen Zielen der

Sammlung nicht ganz, da die meiſten von ihnen keinen künſtleriſchen Maß

ſtab vertragen und namentlich die Titelnovelle ganz wertlos iſt. Die übrigen

Autoren halten ſich auf ihrer bekannten Höhe. Die äußere Ausſtattung der

Bändchen iſt geſchmackvoll und gediegen . Eliſabeth Maderno.
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E

Dramatiſches

Ebrke, Hans : Narrenſpeegel. En eernſthafti Komeedi. ( Niederdeutſche Bücherei.

107.) Hamburg : R. Hermes 1925. (84 S. 8°) 3 M.

hrkes ,, Narrenſpeegel“ gehört - das muß man zunächſt einmal feſtſtellen ,

wenn man von einer plattdeutſchen Komödie hört durchaus nicht zu

jenen Volksbeluſtigungsſtüđen , in denen ſich die alte Tradition des Volks :

theaters fortſeßt, und die in Hamburg nicht ſelten ſind. Ehrkes Stück tritt mit

dem Anſpruch auf, zu der ernſthaften Komödienliteratur gerechnet zu werden ,

und dieſer Anſpruch iſt gerechtfertigt. „ Ulenſpeegel " iſt die Hauptfigur der

Komödie, Ulenſpeegel, der Schalk und Narr, der mehr Wahrheit ſpricht und

lebt als alle anderen . Die Fabel iſt vorzüglich erdacht, anfänglich läuft die

Handlung etwas zähflüſſig dahin, um dann aber in ein rapides Tempo zu ver

fallen , das Ulenſpeegel auf die Leiter zum Galgen führt aber auch mit heiler

Haut wieder runter. Eine Reihe guter Typen ſorgt für Leben auf der Bühne,

die Sprache iſt im innerſten Weſen plattdeutſch und die dichteriſche Geſtaltung

des ganzen Stoffes hebt dieſes Spiel aus der flachen Ebene der gewöhnlichen

Theaterware heraus. Hans Balzer.

Spiele deutſcher Jugend . Hrsg. v . Wilh. Gerſt. Frankfurt a . M.: Verlag

des Bühnenvolksbundes 1924 .

Bachmann, Heinrich : Media Vita. Ein fromm Reigenſpiel v . e . Maid Tode.

(42 Blatt. kl . 49) Pappe 7.50 M.

Heiß, Julius : Gudrun. Ein altdeutſches Spiel nach dem Liede bearb . (59 S. 16)

Pappe 1.50 M.

Jacobs, Karl : Retter Sid . Ein Spiel. (67 S. 169) Pappe 1.50 M.

on den fragwürdigen Verskünſten des Julius Heiß iſt hier ſchon anläßlich

ſeiner Dramatiſierung des „ Armen Heinrich)" die Rede geweſen . Gegen

über ſeinem Versgeklingel, das freilich wohl den Vorteil leichter Lernbarkeit

bietet, wirkt die knappe Proſa von Karl Jacobs ungemein kräftig. Sein kleines

Spiel ,, Retter Tidl“ iſt ein Fauſtdrama : Fauſt erhält von Mephiſto ein Kreuz ;

gibt es Fauſt rechtzeitig weiter, ſo iſt er aus Leufels Hand erlöſt. Till Eulen:

ſpiegel nimmt das Kreuz eine Stunde, ehe die Friſt abgelaufen, und übergibt

es einem Madonnenbild - der Teufel iſt genarrt. Schade, daß Tills Figur nicht-

allenthalben im Spiel ſtärker hervortritt. Jedenfalls verrät das kleine Werk

aber einen Poeten, der altes Volksgut der Dichtung flug zu nußen weiß. —

Bachmanns , Media Vita“ iſt ein reines Tanz- und Liederſpiel, das alte Lieder

durch einen dünnen Handlungsfaden verbindet. Das Werk, das unter gleichges

ſtimmten Spielern wohl einen tiefen Eindruck machen dürfte, iſt von Wilhel:

mine Stawiß ſehr ſchön mehrfarbig geſchrieben . Friedrich Michael.

.
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ET
-

1

Goethe: Das Spiel vom Doktor Fauſt. Aus d . Tragödie beiden Teilen f. 8 .

Aufführung an e. Abend herausgehoben v. Paul Mederow . Berlin : Otto Elsner

1925. (XLVIII, 194 S. 8 °) 10 M; geb. 15 M.

in Buch, das in erſter Linie die Bühnenleute angeht, für deſſen kritiſche

Beurteilung hier der Raum fehlt, da man natürlich über Auslaſſen und

Beibehalten einzelner Verſe oder Szenen eingehend handeln müßte – auf

das aber gleichwohl auch jeder Freund der Fauſtdichtung nachdrüdlich hin :

gewieſen ſei, weil die Lektüre dieſer neuen Einheit „ Fauſt“ manches in neues

Licht rüdt. Friedrich Michael.

Die Wegbereiter. Eine deutſche Oramenreihe. Berlin : Verlag des Bühnen

voltsbundes 1925. ( kl. 8°)

Donauer, Friedrich : Das Münſter. Drama. ( 164 S.) 3.30 M ; Leinen 4.20 M.

Frankenberg , Aler v.: Die Bettler. Schauſpiel. (168 S.) 3.30M; Leinen 4.20 M.

Belter, Joſeph M.: Gefängnis . Bühnendichtung in 3 Aufzügen . ( 106 S.)

2.70 M; Leinen 3.30 M.

mmer neue Reihen öffnet der Bühnenvolksbund jungen Dramatikern .

Könnte man nur beſſeres von den Werken ſagen ! Wem in aller Welt nüßt

man denn mit dieſer Pflege edeln Dilettantentums ? Ein Werk wie Donauers

„ Münſter “ iſt brav gearbeitet, aber geradezu ein Muſter des Dilettanten

ſtüds! Alles iſt überzeichnet und veräußerlicht. Gezeigt werden ſollte die

„Dämonie des Werks “ . Ein Dombaumeiſter hat nur den einen Gedanken :

das Münſter, mein Werk! Wenn er aber dabei nun Dummheiten macht, wie

in dieſem Drama, glauben wir ihm weder ſein Genie noch ſeinen Dom , und

das ganze gewaltſame Hin und Her, mit Gewitter, Münſterbrand und Radau

mannigfacher Art iſt uns gleichgültig. — Von den beiden andern Werken war

bereits nach der Aufführung die Rede. Friedrich Michael.

Puſchtin, Alexander : Boris Godunoff. Tragödie. Aus d. Ruſſiſchen übertr .

v. Wolfgang E. Groeger. Mit Originalholzſchnitten von Waſſily Masjutin .

Berlin : Newa.Verlag 1924. ( 123 S. 40) Halbleinen 20 M.

zine wahrhaft koſtbare Ausgabe von ſchönſter Einheit zwiſchen Saßtype

und Bild. Und dennoch ſind Masjutins echt öftliche Graphiken nicht nur

holzſchnitthafte Typographie, ſondern ausdrudsvolle, düſter prunkende Kunſt.

Aber Puſchkins Tragödie, ein dramatiſiertes Erzählerwerk, hat das meiſte von

ihrem Glanz verloren und iſt auch als hiſtoriſche Epopõe veraltet. Und wir pro

teſtieren dagegen, daß in Deutſchland lururiöſe Druđe fremder Dichter er:

ſcheinen , während unſere eigenen Dichter mit ihren Tragödien und ſonſtigen

Werken in der Ede ſtehen . Gewiß brauchen wir die Schäße der Weltliteratur,

und alſo auch Puſchkin, aber dazu genügen ſchlichtere Ausgaben, wie wir ſie ja

auch ſchon haben, ohne daß die Newa erſt nach Berlin geleitet wird.

Hans Brandenburg.
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Literatur: und Geiſtesgeſchichte

Voßler, Karl: Geiſt und Kultur in der Sprache. Heidelberg : C. Winter 1925 .

( VII, 267 S. gr. 89) 8 M ; geb. 10.50 M.

ie in dieſem ſchönen Band vereinigten Aufſäße, die Voßlers ge

" ,
I/ſind eine erfreuliche, oft beglüdende Gabe. „Wer den Prinzipien einer Wiſſen

ſchaft nachdenkt, iſt, ob er will oder nicht, Philoſoph ...“ ; das verwirklicht ſich

auf jeder Seite. Denn in ſeiner temperamentvollen Art geht Voßler weite

und nachdenkliche Wege, auf denen man ihm umſo lieber folgt, als leichter

Scherz und tiefer Ernſt dabei zu ihrem Recht kommen. Dem ſchönſten Kapitel :

Sprache und Religion folgt ſpäter ein Buch im Buch, überſchrieben : die ſprach

lichen Gemeinſchaften, wo – über das eigentliche Thema hinausgehend

zu Nationalcharakter, Nationalgefühl und Nationalſprache ſehr feine Dinge

erörtert werden. Das Buch , das in unbeirrbarer Ruhe Betrachtung an Be

trachtung reiht, ſei einem weiteren Kreis warm empfohlen. von Grolman.

Loerte, Oskar : Zeitgenoſſen aus vielen Zeiten. Berlin : S. Fiſcher 1925 .

(241 S. 8 °) 6 M ; Leinen 8 M.

ine Sammlung Eſſays eines klugen , intellektualiſtiſchen Kopfes, über

Goethe des weſt-öſtlichen Dimans" und manches andere kleinere Thema.

Mir perſönlich blieben die Ausführungen unanſchaulich, konſtruiert, wie uns

beſeelt. Es iſt eine abſtrakte, dogmatiſierende Schreibweiſe, wohl gehaltvoll

und immer ſcharfſinnig und ſcharfſichtig, aber irgend etwas daran läßt kalt,

berührt nicht, bleibt leer. Fehlt die ſuggeſtive Faszinationskraft des Wortes ,

der Anſchauung ? Georg Hallmann.

Steinberger, Julius: Wieland in Mainz. (Stachelſchriften . Neuere Reihe. 3.)

Heidelberg : Rich. Weißbach 1925. (53 S. kl . 8 °) Kart. 3 M ; Pappe 3.50 M.

Reifferſcheidt, Friedrich M.: Joſef Ponten oder über die Sprachtunſt.

(Streitſchriften gegen die Zeit. 1.) München : Buchenau & Reichert 1925 .

(43 S. 89) Rart. 1 M.

n gepflegter Ausſtattung gibt Steinberger ein ſeltenes, ſatiriſches, anony

mes Flugblatt gegen Wieland weiteren Kreiſen zur Kenntnis, dem eine

über fünfmal ſo lange Erläuterung hinzugefügt iſt, um es dem Nichtſpezialiſten

verſtändlich oder gar ſchmackhaft zu machen . – Weniger Umſtände macht

Reifferſcheidt, der aus Anlaß einer weit über Gebühr wichtig genommenen

Kontroverſe zwiſchen Thomas Mann und Joſeph Ponten wegen allerlei

literariſcher Modebegriffe und Schlagworte den Beteiligten am Zeug zu

fli & en für nötig hält. Freunde ſolcher Auseinanderſegungen kommen bei bei:

den Dingen auf ihre Rechnung. von Grolman.

Images
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Di

Burdach , Konrad : Vorſpiel. Geſamm . Schriften z. Geſchichte d. deutſchen Geiſtes .

Band 1,1. SI.:Mittelalter ; 2. S1.: Reformation u . Renaiſſance. (DeutſcheViertel.

jahrsſchr. f. Literaturwiſſ. u. Geiſtesgeſchichte. Buchreihe, Bd. 1 u. 2.) Halle :

M. Niemeyer 1925. (XII, 400 ; XI, 282 S. gr. 89) 16 u. 14 M ; geb. 18 u. 16M,

ieſes große und gewichtige Werk wird an dieſer Stelle deshalb ausführ

lich angezeigt, weil in neuerer Zeit in weiten Kreiſen, die ehedem ſich um

dieſe Probleme nicht kümmerten , lebhaftes Intereſſe entſtanden iſt für all die

mittelalterlichen Angelegenheiten der deutſchen Geiſtesgeſchichte, die noch vor

wenigen Jahren Reſervatgebiet der Fachgelehrten geweſen zu ſein ſchienen .

Nicht nur in kunſtgeſchichtlichen Dingen allein , wo man der Gotik viel Willen

zum Verſtändnis entgegenbringt, ſondern allenthalben, wird Mittelalter,

Reformation und Renaiſſance mit den verſchiedenſten Mitteln und aus den

verſchiedenſten Anläſſen, auch kirchlichen , ſoziologiſchen, politiſchen, litur:

giſchen und anderen Bezügen „ propagiert“. Infolgedeſſen iſt bereits eine um

fangreiche und zum Teil dilettantiſche Literatur entſtanden, die dem , was

Mode dabei iſt, Vorſchub leiſtet und für weitere Kreiſe Irrtümer, Mißverſtänd

niſſe, Vorurteile und allerlei Schiefes verurſacht. Andererſeits iſt es ein Ding

von größter Wichtigkeit, daß der Nichtfachmann, wenn er dieſen Angelegen

heiten des deutſchen Geiſtes ein ernſtliches und freudiges Intereſſe entgegen

bringt, Material dazu erhalte, faßliches und anregendes Material, wobei fich

dann im Gegenſaß zu der Modeliteratur zeigt, wie ungeheuerliche Schwierig

keiten und wie ungewöhnliche Schönheiten dabei tatſächlich in Frage ſtehen .

Im Zuſammenhang mit der „ Deutſchen Vierteljahrſchrift für Literatur:

wiſſenſchaft und Geiſtesgeſchichte “ erſcheinen jeßt in gepflegter und wirklich

vorbildlicher Ausſtattung Bände einer Buchreihe, eröffnet mit der ,,Vor

ſpiel“ ſinnvoll betitelten Sammlung der zum Teil ſchwer zugänglichen , zum

Teil noch unveröffentlichten Aufſäße des Berliner Gelehrten und Akademikers

Konrad Burðach , — Auffäße, die ſein Rieſenwerk über den „ Udersmann aus

Böhmen“ ſelbſtändig ergänzen . Um es gleich zu ſagen : dieſes Werk iſt jedem

Gebildeten durchaus verſtändlich und iſt um vieles klarer, licht- und liebes

voller als ſo manches moderne literaturwerk, das der Mode zu liebe an dieſen

Problemen herumorakelt.

Der erſte Teil des 1. Bandes beſchäftigt ſich mit der literatur und

Kunſt des Mittelalters, ſo ſcheint es wenigſtens. Latſächlich zeigt der

Titel die Weite des Inhalts nur unvollſtändig an. Denn zunächſt findet der

Leſer eine prachtvolle, heißblütige Schuß- und Trußrede für das humaniſtiſche

Gymnaſium . Dann folgt eine vielſeitige Abhandlung über das Nachleben des

griechiſch -römiſchen Altertums in der mittelalterlichen Kunſt und Dichtung

und deren wechſelſeitige Beziehungen, wo neben der grundſäßlichen Erörte :
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rung eine Menge von Einzelgebieten (Symbolik des Hohenlieds, Glücksrad,

Lotentanz) behandelt werden . Noch überraſchender iſt die große Abhandlung

über den mittelalterlichen Roman, die mit vielen falſchen Meinungen und

Vorurteilen aufräumt und die uns faſt unfaßbare internationale Geſtaltung

dieſer damaligen „ Weltliteratur " aufzeigt. Ein verwandtes Kapitel iſt die

Frage nach dem Urſprung des Minneſangs, Liebesromans und Frauen

dienſtes, wo es Burdach gelingt, die Zuſammenhänge mit der arabiſch -ſpa

niſchen ſowie der ſpätantik-orientaliſchen Kulturſphäre bemerkenswert klar

darzulegen. Das Schönſte dieſes Leilbandes jedoch iſt die Abhandlung über

Walter von der Vogelweide und ſeine perſönliche, politiſche und künſtleriſche

Stellung in der Epoche der Staufer und der Literatur dieſer Zeit, wo Bur:

dachs produktive Geſtalterkraft am energiſchſten in Aktion tritt, wenn er mit

ſcheinbar völliger Müheloſigkeit das Weſen des Dichtertums im Mittelalter

und in der Neuzeit an Walter und an Goethe abgrenzt.

Burðachs Grundgedanken, daß der geographiſche Süden und ſeine Kultur

auf den Norden in mehr als bisher bekannter Weiſe wirkſam geweſen und das

bei dem Mittelalter und den ihm folgenden Epochen richtunggebend geweſen

iſt, durchzieht den erſten , wie auch den 2. Teil dieſes erſten Bandes, welcher

der deutſchen Sprache und Bildung während der Reformation

und der Renaiſſance gewidmet iſt. Auch hier geht der Inhalt weit über

das hinaus, was der Titel andeutet. Das Problem des Sprachſtils wird ab:

gelöſt von dem der Handſchriften . Das landſchaftliche Moment kommt zu

ſeinem Recht und den vereinigenden Höhepunkt dieſes Teilbandes bilden die

drei wiſſenſchaftlichen Reiſeberichte, als Burðach durch halb Europa in mühe:

vollſter Arbeit ſeinen Forſchungen nachging. Gerade hier zeigt ſich auch dem

faien die Fülle der verſchiedenſten Schwierigkeiten, welche der Forſcher zu

überwinden hat. In feinſter Weiſe ſind kompentionell dieſe beiden Teile mit

einander verbunden und weiſen auf den kommenden 2. Band hin, der den

Kreis dieſer Forſchung ſchließen wird. von Grolman.

Braig , Friedrich : Heinrich von Rleiſt. München : C. H. Beck 1925. ( XI ,

637 S. gr. 8 °) 11.50 M; Leinen 15 M ; Halbfranz 20 M.

[ n literatur über Heinrich von Kleiſt iſt kein Mangel. Das umfangreiche

Buch Braigs aber iſt und das will viel heißen wohl das gediegenſte

und vorzüglichſte, was in den leßten Jahren erſchienen iſt, nicht nur zu dieſem

bedeutenden Thema allein , ſondern ganz allgemein als biographiſche Leiſtung

und als menſchlicher Wert. Braig hat die vorhandene Literatur über Kleiſt

nicht nur ſtudiert, ſondern ſelbſtändig und verhältnismäßig unabhängig ver

wertet. Er gibt in ſeinem Buch Mehreres : eine ſympathiſch geſchriebene Bios

A
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graphie in der Art der guten, ſoliden Schule deutſcher literaturgeſchichts

ſchreibung, die ſich aber keineswegs an den ſchwierigen und heiklen Dingen in

Kleiſts Leben ſcheu vorbeidrü&t. Zweitens gibt er eine geiſtreiche und vor allem

innerlich zuſammenhängende Analyſe der Werke, die ganz vortrefflich iſt.

Unter Vermeidung von einerlei welchen methodiſchen oder darſtelleriſchen

Extravaganzen findet er im Aufſaß über das Marionettentheater die geiſtige

Achſe von Kleiſts dichteriſcher Arbeit und deren Ausdruck. Das iſt zwar nicht

bedingungslos neu , aber neu iſt, wie Braig von Anfang bis zu Ende (ohne

zu konſtruieren ) durch dieſen Aufſaß von zentraler Bedeutung den Werken

Kleiſts, die ſo leicht disparat erſcheinen , die einheitliche, geiſtige Struktur zu

geben weiß. Das beſonders ſchwierige Problem : Kleiſt und das Recht iſt nicht

gemieden . Drittens aber — und hier liegt der eigentümlichſte Wert des Werkes-

hat Braig das Problem des Religiöſen für ſein Buch ſowohl wie für Kleiſts

Werk beſtimmend ſein laſſen , und zwar in einer Art und Weiſe ſowie in einer

Eindringlichkeit, die nicht ohne genaue Prüfung hingenommen werden dürfte.

Referent bekennt ſich faſt vorbehaltlos zu Braigs Auffaſſung. Es iſt ein vor:

züglicher Gedanke, leben und Werk Kleiſts mit einer bisher nie gewagten In

tenſität den religiöſen Dingen anzugleichen. Nur beſteht dabei die Gefahr,

daß das (edle) Bekenntnis des Autors und ſeine religiöſe Anſchauung ſich ſo

ſtart in das Werk des Dichters , derlebt “ (wie Stifter das einmal nennt),

daß dieſes dadurch mehr zur Beiſpielſammlung beſtimmt wird, daß alſo das

Objekt der Forſchung die Probe aufs Erempel wird und nicht mehr Erempel

ſelbſt. Zwar Braig hat dieſe Gefahr mit Erfolg überwunden : jedoch iſt es

ſehr wohl denkbar, daß andere an dieſem Punkt widerſprechen . Bei dem

ganzen Fragenzuſammenhang hätte Braig nur ſtärker die religiöſen Neigungen

des damaligen nordeutſchen Adels überhaupt als Grundlage für ſeine An

fichten heranziehen müſſen, ſo wie Samuel und Kluchohn es jeßt für Novalis

getan haben und wie es für andere Namen noch zu tun iſt. Indem hier eine

Lüde iſt, bleibt auch die Frage zu Kleiſts tiefer Neigung zum Katholizismus

unbeantwortet; aber was weſentlicher iſt, iſt dies : mit dieſem Buch iſt eine

ſtreng wiſſenſchaftliche und kritiſche Leiſtung auf einer ausgeſprochen tiefen ,

philoſophiſch tragfähigen und ſelbſterlebten weltanſchaulichen Grundlage

geſchaffen worden, faſt völlig ohne Einſeitigkeiten und Voreingenommen

heiten übrigens. Und das tat gerade in Sachen Kleiſt ſehr not. Das Werk,

das ſich zudem ſehr angenehm lieſt und das — den Zeitumſtänden von Kleiſts

Lebensſpanne entſprechend
vielſeitig iſt und dazu frei von tendenziöſer

Vergötterung hergebrachter „ Größen " der deutſchen Literaturgeſchichte, iſt

hohen lobes wert,mit dem nicht zurücgehalten werden ſoll. von Grolman.
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/

Ummon, Hermann : Deutſche Literaturgeſchichte in Frage und Antwort

von Luther bis zur Gegenwart. Mit angefügter Bücherkunde. Berlin : Ferd.

Dümmler 1926. (226 S. gr. 89) 5 M.

eißt du ſchon, lieber Leſer, wie die deutſche Klaſſik erklärbar iſt ? ,, Goethe

und Schiller fühlten ſich außerſtande,“ (jawohl, ſo war das ! ) „ die von

Herder geforderte deutſche Originaldichtung zu ſchaffen “ (bitte, bitte, lies das

nur recht ſorgfältig ! die „ Originaldichtung “ „gefordert“ ſollte alſo „ge

ſchaffen “ werden), na und das konnten ſie eben nicht und da „ſuchten ſie An

ſchluß " und machten dann in Klaſſik. Sollte man gar nicht von Goethe

denken , nicht wahr? Ah, habt ihr eine Ahnung ! Dieſer Hund : 1773 ließ er

bekanntlich den Gög drucken („ im Selbſtverlag [ ! ] " das Ausrufungs:

zeichen iſt nicht von mir ! ), das bedeutet ſchon damals, er hatte ,, nicht den Mut

zur literariſchen Revolution, die auffladernde , deutſche Kunſt war durch

dieſe Fahnenflucht Goethes für Jahrzehnte vernichtet“. Dann alſo nieder mit

dieſem Schädling ! Übrigens war der Kerl ja auch dumm ! Darum mußten

doch ſeine dramatiſchen Symbole Fragment bleiben, weil er die Antike, die

er benügte, „noch ganz unvollkommen beherrſchte (vgl. die Sagenverwirrung

im Prometheus, der ...) ". Na alſo, da wiſſen wirs ja, der Sinn des Promes

theus ſcheint uns endlich einmal überwunden. Hätte Goethe man beſſer auf

der Schulbank gelernt, pardon , gottlob beſuchte er ja keine Schule, „ ſonſt

hätten wir auch keinen Goethe“. Aber wie iſts mit Leſſing ? Wiſſen Sie ſchon ,

was der zjährige Krieg für Leſſing bedeutet ? „ Obwohl Sachſe, nimmt er

auf Seiten des Feindes ſeines Landes als Sekretär des preußiſchen Generals

von Lauenßin an ihm , natürlich in der Etappe, teil. ... " . Natürlich ..., was

ſoll das „ natürlich " ? Himmeldonnerwetter, das iſt doch kein Spaß mehr,

das iſt doch ... Perfidie! Aber laſſen wir Leſſing ; von Wielands , graziöſem

Schmuß “ , den er ,,auch in deutſcher Sprache zu fabrizieren “ verſuchte, von

Klopſtock, deſſen Meſſias „ jeßt mit Recht vollſtändig vergeſſen " iſt, wollen

wir gar nicht reden. Und ſo geht es weiter, bis in die Gegenwart.

Hats Sinn, noch mehr zu zitieren ? Iſt der Autor ein Ignorant, bloß ein

Ignorant? Dafür ſpräche die geradezu beiſpielloſe Arroganz, mit der er dieſe

Dinge vorträgt. Dann würde man ſagen, er kann nicht dafür, und lachen ,

herzlich lachen . Und die, die von ihm gelobt werden , würden ſich einmal kräftig

ſchütteln und ihnen würde nichts weiter anhaften . Aber das heimtückiſch ver :

ſprißte Gift hier, da, dort ſtimmt doch bedenklich. Doch in dubio pro reo : daß

er die Autoren, aus denen er ſein Buch zuſammenſchrieb, nicht verſtand, ſoll

entſcheidend bleiben ; ſo wollen wir mit der Darſtellung das Aonto ſeiner

geiſtigen, nicht ſeiner moraliſchen Impotenz belaſten . Wilhelm Heiſe.
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Erinnerungen

Babr, Hermann : Liebe der Lebenden. Tagebücher 1921 /23.3 Bde. Hildesheim :

Fr. Borgmeyer 1925. (408, 317, 344 S. 89) 14 M ; Leinen 20 M.

Diebe "

Liebe
der Lebenden “ – das iſt, aus dem Hölderlinſchen Motto, welches

Cdie drei Bände tragen , ein herrliches Wort, es iſt vor allem ein herrlicher

Titel, ein poſitiver und gläubiger, der doppelt lockt in einer Zeit, die an der

Krankheit unfruchtbaren Rüdblicks und an ewiger kritiziſtiſcher Niedergangs

und Untergangsſtimmung leidet . „ Was einem gebricht, Ich bring es vom

andern und binde Beſeelend und wandle Verjüngend die zögernde Welt

Und gleiche Beinem und allen . " Solcher Liebe der Rebenden — zu den Lebens

den muß auch die Liebe der Lebenden antworten, liebe zu dieſem Werk

und dem Manne, der es ſchuf. ,, Ein Buch für alle und keinen“ hat Nießſche

ſeinen „ Zarathuſtra " genannt, auch darin alſo, wie in ſo vielem anderen ,

Hölderlinſchen Geiſtes. Und Bahr kann die ſtolze Behauptung, daß er keinem

und allen gleicht, daß er zu den wahrhaft lebenden und liebenden gehört

und doch, keinem gleichend, unvergleichlich, als überlegener Geiſt über allen

ſchwebt, die ja „ alle “ zu ſehr „ einzelne" ſind, wahrlich mit Recht wieder

holen : man hat ihn geſchmäht und geprieſen, man hat ihn oft genug zu

leicht befinden wollen, und man iſt doch nicht an ihm vorbeigekommen. Was

iſt er denn eigentlich ? Er ſelbſt nennt ſich den Abendſonnenſtrahl Alt-Øſter

reichs. Und das mag in mancher Hinſicht vielleicht dasſelbe bedeuten wie die

Erkenntnis, daß er zu den leßten wahrhaft und umfaſſend gebildeten Men :

ſchen gehört, zu den enzyklopädiſchen Barodmenſchen , die auch in dem Jahrs

hundert, das einmal ihr Jahrhundert war, mehr Fülle des Menſchentums

als Syſtem und Methode beſaßen . So hat er für ſich eine Form gefunden,

in der er in einer großen Zeitung von ſeiner Fülle ungezwungen und doch in

periodiſcher Wiederkehr ausſtreuen kann, die Form des Tagebuchs, von dem

hier nun einige Jahrgänge geſammelt vorliegen. Man glaubt einen Plauderer

zu hören , der vom Hundertſten ins Tauſendſte gerät, und merkt vor der

Leichtigkeit der Form und des Lones nicht, wie tief und bedeutend das iſt,

was man hört. Dies ſeltene Lob verdienen nur wenige deutſche Bücher, und

der vollendete Scharm , der Bahrs ungeheure geiſtige Beweglichkeit mit

ſeiner einheitlichen Menſchlichkeit in bezaubernden Schranken hält, iſt eben

das echt öſterreichiſche Weſen . Der Reichtum der Themen, die Bahr bes

herrſcht, und die immer neue Überraſchung ſeiner Geſichtspunkte kann hier

nicht einmal angedeutet werden, es genüge ein Hinweis auf ſeine Führers

gabe der feinſten Witterung für alle kommenden und wieder auferſtehenden

Dinge. Hans Brandenburg.
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Mei

Geſpräche mit Heine. Zum erſtenmal geſammelt u . hrsg . v . H. H. Houben .

Frankfurt: Rütten & Loening 1926. (XIV, 1071 S. 89) Leinen 15 M.

it einer wirklich ſtaunenswerten Beleſenheit hat Houben alle erreich:

baren Mitteilungen, Notizen, Briefſtellen uſw. über Heine geſammelt,

welche in ihrer Geſamtheit geeignet ſind, das Bild dieſes Dichters in ver

ſchiedenartigſter Beleuchtung neu ſichtbar zu machen. Ein ungeheurer Apparat

iſt zu dieſem Zweď aufgewendet worden, eine Flut von Anekdoten , Er:

zähltem und Geſchwaştem füllt dieſe in ihrer Art meiſterhafte Sammlung,

welche ohne Zweifel eine unentbehrliche Ergänzung der Werke Heines iſt.

Die Ausſtattung des ſchönen Bandes iſt vorzüglich . von Grolman.

Solſtoi, Leo N .: Jugenderinnerungen . Kindheit, Knabenalter u . Jünglingsjahre.

Deutſch v . Maria Einſtein . Berlin : Br. Caſſirer 1924. (473 S.8°) Leinen 5.50 M.

han hat Tolſtoi ſeit 20 Jahren arg verkannt. Als äußerſten Poſten

More
und ihm als halben Renegaten das Recht ſtreitig gemacht, überhaupt im

Namen der „ ruſſiſchen Seele" (prechen zu dürfen. Nichts iſt falſcher als

dies . Ich wil Doſtojewſkis myſtiſcher Triebnatur ihr volles Recht laſſen ,

ihrer dumpfen Gebundenheit auch ſymboliſche Bedeutung zuerkennen, ja,

ich will ſogar glauben, daß eine aufwühlende Kraft ſeinen Vorten inne:

wohnt, mehr für uns allerdings als für ſein Land als Menſch, als Pers

ſönlichkeit, als Dichter und Künſtler überragt ihn L. N. Lolſtoi gewaltig.

Zu dieſem Urteil wird die nächſte Zeit kommen , die wieder Sinn für Größe,

geiſtige Zucht und den Inhalt einer Perſönlichkeit hat. – Tolſtois Weſen ,

Tolſtois Werk liegen als eine ſeltene Einheit vor unſeren Augen, vom erſten

nachahmenden Verſuch , womit jedes bedeutende Talent beginnt, bis zur

überwindenden großartigen ſittlichen Klarheit höchſter geiſtiger Struktur.

Da offenbaren ſich Führerkraft und der Geſtaltungswille der chaotiſchen

Kräfte, die heute das unſelige land darniederhalten. Wer ſich hierin täuſchen

läßt, iſt der Suggeſtion ſeiner Zeit zum Opfer gefallen. Aus der Ses

ſamtausgabe, die der Verlag Bruno Caſſirer herausgibt, iſt dieſer Band

der jüngſte. Er enthält zeitlich um eine ganze Lebenszeit auseinanderliegende

Bruchſtüđe zweier Lebensbiographien , die erſt in ihrer höchſt intereſſanten

Bergleichung ein Bild ergeben, aber in dieſem Bild eine ganze Zeit und einen

ſeltenen , künſtleriſch wie menſchlich hochbedeutſamen Mann in erbarmungs

loſer Offenheit zeigen, die Darſtellung aus den Zeiten der aufblühenden

Kraft voll Phantaſie, die Zeilen aus der Zeit ausklingenden Alters voll

fanatiſchen Wahrheitswillens. In beiden offenbart ſich der große Selbſterzieher,

Denker und Chriſt, der unſere Verehrung erzwingt. Bernd Iſemann.
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.

Denkwürdigkeiten des Venezianers Lorenzo da Ponte . Hrsg. v . Guſtav

Bugiß . 3 Bde. Dresden : Paul Aret 1924/25. (XXVIII ,431 S. , 15 Taf.; 400 S. ,

11 Saf.;453 S., 8 Taf.89) Halbpergament 50M; Halbleder 60 M ; Leder 180 M.

ie neue von Gugiß beſorgte Ausgabe der Memoiren da Pontes , des Left

dichters von Mozarts „ Figaros Hochzeit“ und „Don Juan“ u. a.

Opern , zeichnet ſich ſchon rein äußerlich durch ihre vornehme Ausſtattung,

feines Papier, klaren Drud, ſchöne Bilder (meiſt Porträts ) und eleganten, ge

ſchmadvollen Einband höchſt vorteilhaft aus. Aber auch tertlich bietet ſie viel

Wertvolles und Neues ; denn ſie iſt ſehr gut bearbeitet und in der Hauptſache

auch vollſtändig, während dieſe Memoiren, außer der Verfaſſung, bisher ,nur

in ganz elenden und verſtümmelten Ausgaben erſchienen ſind“ . Zudem bringt

ſie eine bisher völlig unbekannte Schrift da Pontes aus dem Nachlaß Caſano

vas ſowie das Pamphlet „ Anti-da Ponte", ferner eine vorzügliche literar

hiſtoriſch -kritiſche Einleitung des Herausgebers, zahlreiche Anmerkungen , die

„viele Perſönlichkeiten zur Theater- und Muſikgeſchichte des 18. Jahrhunderts

oft zum erſten Male umfaſſender erſchließen “, und eine ſehr reichhaltige Biblio

graphie der eigenen Werke da Pontes. Sind auch die Memoiren dieſes ſonder:

baren Abenteurers chronologiſch von großer Unbeſtimmtheit und in den Uns

gaben nicht immer wahrheitsgetreu, ſondern oft ausgeſchmü & t und novelli

ſtiſch geſtaltet, ſo ſind ſie doch andrerſeits ein ſehr intereſſantes Kulturgemälde

und bieten neben dem oft ſpannend Unterhaltenden viel Reizvolles und Be

lehrendes über Perſonen und literariſche wie theatergeſchichtliche Ereigniſſe

jener Zeit, ſo daß dieſe Neuausgabe mit den genannten Zutaten des Heraus

gebers dankbar zu begrüßen iſt. Mar Mendheim.

Stußer, Guſtav : Meine Thereſe. Aus d. bewegten Leben e. Frau. 25. Aufl.

Braunſchweig : H. Wollermann 1925. (215 S. mit 1 Abb. 89 Leinen 3.50 M.

er Erfolg dieſes Buches, der durch die raſch aufeinanderfolgenden

Auflagen bewieſen wird, iſt berechtigt. In feſſelnden Kapiteln , die

teils in Deutſchland, teils in Braſilien und England ſpielen , wird das in

haltreiche Leben einer Frau, die Güte und Tatkraft, Geiſt und wahre Fröm

migkeit in harmoniſchſter Weiſe in ſich vereinigte, aus der liebevollen Er

innerung ihres Mannes heraus vor uns entwickelt. Das Buch wird viele

mehr feſſeln als mancher moderne Roman, deſſen Problemſtellung nur

darauf beruht, daß ſeine Helden nichts zu tun haben. Elif. Maderno.

Mek, Ernſt: Menſchliches und Adzumenſchliches . Uus d. Erinnerungen e .

alten Richters. Berlin : 9. M. Spaeth 1926. (237 S. 89 Leinen 5.50 M.

lott, herzhaft, voller Alkohol, Wortſpiele, Renommiſterei, Juriſterei :

ſchlagende Anekdoten aus dem Leben eines ... Dichters. Rich . Euringer.

DI

First
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M

Bildende Kunſt

Meier -Braefe, Julius : Der Zeichner Hans von Marées. München : Piper

& Co. 1925. (61 S., 32 Lichtdrucktaf. gr. 49) Leinen 36 M.

eier-Graefe hat Hans von Marées zu ſeinem Helden gemacht. Immer

Lwieder umkreiſt er dieſen Koloß, deſſen Bedeutung er zuerſt entdeďte,

immer wieder verſucht er ihn zu begreifen und zu deuten . Diesmal geht er

von dem Zeichner Hans von Marées aus. Auf 32 lichtdructafeln zeigt er uns

in muſtergültigen Reproduktionen ſeine föſtlichſten Zeichnungen , ordnet fie

in den großen Zuſammenhang des Lebens und Schaffens des Künſtlers und

weiß von ihnen aus meiſterhaft zu tieferer Erkenntnis, zu größerer Schau

des Geſamtphänomens Hans von Marées zu führen. Karl Wilhelm .

Heilmeyer, Alexander : Ludwig Penz. Ein Tiroler Bildſchniker. München :

A. Langen 1925. ( 1 Titelbild , 25 S. Tert, 60 Taf., gr. 49) Leinen 20 M.

ieſe ſchöne Monographie bringt etwas ganz Einzigartiges. Penz, von

einem Bauernhof im Stubaital ſtammend, beginnt als einfacher Bild

ſchnißer und Krippenmacher und ſteigt auf zur höchſten künſtleriſchen Leiſtung.

Auf dem Boden uralter Tradition und feſten Handwerks ſtehend, in allem

vergleichbar einem der großen alten Meiſter deutſcher Bildkunſt, war er der

lebendige Beweis, das heute wie zu allen Zeiten große echte Volkskunſt in

Deutſchland möglich iſt. Ein echter frommer Meiſter edelſter Art. Ein ſüd

deutſcher Bruder des ſchweren Norddeutſchen Barlach . Leider iſt er viel zu

früh, ſchon 1918, mit 42 Jahren geſtorben. Aber ſein Werk wird bleiben , der

Vergangenheit verbunden, wunderbar in die Zukunft deutend, wie wir hoffen

- in eine Zukunft, die wieder mehr als die Gegenwart echte deutſche, aus der

Seele des Volkes gewachſene Kunſt zu ſchäßen verſteht.

Johannes Demmering.

Rühnel, Ernſt: Kunſt des Oſtens. (Die ſechs Bücher d. Runſt. 2.) Wildpark

Potsdam : Akadem . Verlagsgef. Athenaion 1925. (128 S., IV, mit 172 Abb.

u. 5 Taf ., 49) 10 M.

er ebenſo knappe wie eindringliche Überblick über die Kunſt des Islams,

Kühnel hat es prächtig verſtanden, Lypiſches zu geben und beſonders da

durch wirken zu laſſen , daß er es nicht verſäumt, dem Leſer die weltanſchau

lichen Grundlagen dieſer Runſt ebenſo zu zeigen wie die eine unerläßliche Vor:

bedingung zu Verſtändnis und Genuß davon : Ruhe und nochmals Ruhe.

Dadurch bekommt das Werk, das europäiſches Geiſtesleben ſamt ſeinen Vor:

ausfeßungen trefflich vom aſiatiſchen zu ſcheiden verſteht, auch einen über das

ſpeziell Kunſtgeſchichtliche hinausgehenden, inneren Wert, auf den grunds
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legend immer zurüđzukommen ein weiteres Verdienſt des Verfaſſers iſt.

Die Ausſtattung iſt ſehr gut. von Grolman .

Schinnerer, Adolf: Aftzeichnungen aus 5 Jahrhunderten. Mit 80 Bildern .

München : Piper & Co. 1925. (IV , 33 S. Sert, 75 S. Abb ., 49) Halbleinen 12 M.

1chtzig Aktzeichnungen von Vittore Pirano an bis zu Hans von Marées

geben in großem Aufriß einen ungefähren Überblick über die Entwi& lung

der Aktzeichnung in den leşten 500 Jahren der europäiſchen Kunſt. Schinner

betont mit Recht, daß dieſer Überblick eine wunderbare Gleichmäßigkeit und

Geſeßmäßigkeit offenbart, begründet in der frommen Ehrfurcht aller großen

Meiſter vor der Natur. Und ſo mag dies Buch vor allen Dingen unſeren Kunſt

hiſtorikern und Malern Warnung und Vorbild ſein . Karl Wilhelm.

Schöpfung. Beiträge zu einer Weltgeſchichte religiöſer Kunſt. Herausgegeben von

Oskar Beyer. Berlin : Furche- Runſtverlag 1925. (49) De 3.80 M.

1. Stublfauth , Georg : Der chriſtliche Kirchenbau des Abendlandes . Eine

Überſicht 1. Entwicklung. Mit 23 Abb. u. 8 Grundriſſen . ( 33, 23 S., 4 S. Anm .)

2. Ehl, Heinrich : Buchmalerei des frühen Mittelalters. Mit 22 Abb.

(26, 21 S.)

3. Schmidt, Paul F.: Der Overbediche Kreis und ſeine Erneuerung der

religiöſen Malerei. Mit 24 Abb. (21 , 23 S.)

4. Hoff, Auguſt: Chriſtliche Moſaikbildtunft. Mit 24 Abb. (32 , 23 S.)

5. Beyer, Oskar : Religiöſe Plaſtik unſerer Zeit. Mit 22 Abb. (33, 21 S.)

6. Sydow, Edart von : Ahnenkult und Ahnenbild der Naturvölter. Mit

20 Abb. (36, 19 S.)

in erfreulicher Verſuch, Ergebniſſe kunſtgeſchichtlicher Forſchungen volks

tümlich zu verwerten . Erfreulich auch die Bemühung, die Kunſtanſchauung

der kirchlichen Kreiſe zu vertiefen und zu zeigen, daß es wahrhaftig in Ver

gangenheit und ſogar in der Gegenwart eine ſo hohe chriſtliche Kunſt gibt, daß

man nun endlich daran gehen könnte, den grauenhaften Kitſch, der heute im

allgemeinen als ,, chriſtliche Kunſt“ angeboten wird, hinauszuwerfen. Es gibt

kaum ein Gebiet, auf dem ſoviel gemeinſter Schund hergeſtellt und an den

Mann gebracht wird. Hier hätten auch die Pfarrer eine große Aufgabe. Die

vorliegende Sammlung kann ihnen manchen Hinweis geben, obgleich ich

fürchte, daß ſie noch zu ſehr das Kunſthiſtoriſche in den Vordergrund rückt und

weniger das religiöſe Erlebnis. Sie beſchränkt ſich übrigens keineswegs auf die

chriſtliche Kunſt. Aber indem ſie die religiöſe Kunſt im allgemeinen betrachtet,

weiſt ſie um ſo deutlicher auf die enge Verbindung von wahrhaft religiöſem

Leben und echter Kunſt hin. Erſtarrt das religiöſe Leben, ſo ſtirbt auch die reli

giöſe Kunſt. Nun werfe man einmal einen Blick in einen heutigen ,,chriſtlichen “

Bilderladen . Man muß ſchređenerregende Schlüſſe ziehen. Karl Wilhelm .
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V:

Daumier und wir. Eine Sammlung Daumierſcher Lithographien. Leipzig : Paul

Liſt 1925. (49) De 5 M.

1. Daumier und das Sheater. 64 Tiefdruckreproduktionen nach Original

lithogr . Mit e. Einleitung u . Bildtexten . Hrsg. v. Hans Rothe. (15 S., 64 Taf.)

4. Daumier und die Politit. ( Dasſelbe.) (8 S. , 64 Taf.)

lon Daumiers genialen Zeichnungen zur Geſchichte ſeiner Zeit, Zeich .

nungen zur Geſchichte der Menſchheit, kennt jeder dieſes oder jenes

Blatt. Aber es war bisher jedenfalls für den Laien ganz unmöglich , auch nur

einen ganz beſchränkten Überblick über dieſe Seite des Werkes des großen

Künſtlers zu gewinnen. Und doch handelt es ſich hier um Meiſterwerke, die

man rechtmäßig mit den Zeichnungen Michelangelos verglichen hat. Daumier

iſt das maleriſche Gegenſtück zu Balzac. Wie jener in ſeinen Romanen hat

Daumier in ſeinen lithographien und Holzſchnitten ſeine ganze Epoche und

in ihr ein Bild der ganzen modernen Menſchheit eingefangen. Es iſt darum

dankbar zu begrüßen, daß der Verlag liſt verſpricht, uns aus dem unerſchöpf

lichen Schaß wenigſtens eine bedeutende Auswahl vorzulegen. Gut iſt auch

die Idee des Herausgebers, die Blätter ſtofflich zu ordnen . Jeder der vors

liegenden Bände bringt die ausgezeichnete Reproduktion von 64 lithographien.

Jedes der Blätter iſt von unſterblicher Aktualität, als käme es für den heutigen

Lag friſch vom Stein. „ Die menſchliche Komödie“ durchſchaut und geſtaltet

von einem der größten Maler und Zeichner aller Zeiten . Jörn Doen.

Shoma, Hans : Bilder und Betenntnific. Hrsg. von Otto Fiſcher. Mit

36 Tafeln . Stuttgart: Strecker & Schröder 1925. (58 S. 49) Rart. 5 M ; Leinen

7.50 M.

as Beſte und Wertvollſte aus Thomas Schriften , die Erfahrung und

"
ſchönſten Gemälde ſind hier zu einem ſchönen Werf vereinigt, und wieder eins

mal begreift man, daß Thoma einer der größten Deutſchen aller Zeiten war ,

von dem noch lange Kraft und Segen in unſer Volk ausgehen werden. Ein

Volks- und Jugendbuch ebelſter Art. Johannes Demmering.

Sammlungen

Bücher der Bildung. München : Albert Langen 1925. (89) Je Leinen 4 M.

11. Helmholt , Hermann von : Natur und Naturwiſſenſchaft. ( 232 S.)

12. Wagner, Richard : Die ſchönſten Proſaſchriften . (221 S.)

13. Das Schönſte von Rouſſeau. Ausgew. u. überf. v . Tony Rellen . (231 S.)

14. Hildebrand , Adolf : Volt und Menſchheit. Ausw. aus i. Schriften nebſt

Tagebuchblättern u . Briefen. (238 S.)

15. Macaulay : Mächte der Geſchichte. Überſ. v . Friedr. Bühlau. (210 S.)
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Aଭୁ :

16. Schiller, Friedrich von : Geſtalt und Bedante. (272 S.)

17. Felder, Franz Michel, der Bauer, Dichter u . Voltsmann aus d . Bregenzer

Wald : Aus meinem Leben. (238 S.)

18. Heiſterbach , Cäſarius von : Wunderbare Geſchichten . Ausgew . u . Überſ.

v. Paul Weiglin . (180 S.)

19. Sévigné, Marquiſe de : Ausgewählte Briefe. Überſ. v . Ferdinand

Lotheißen. (224 S.)

20. Montaigne : Von der Kinderzuchtbis zum Sterbenlernen . Eſſays . ( 228S .)

21. Barth, Hermann von : Einſame Bergfahrten. (230 S.)

ruf dieſe ſchöne verdienſtvolle Sammlung iſt hier ſchon nachdrüdlich

Lhingewieſen worden. Die Titel der elf neuen Bände ſprechen für ſich

ſelbſt. Keine überflüſſige Buchmacherei. Jeder Band iſt in ſeiner Art wahr:

haft bedeutend und gewichtig, jeder wirklich ein Werk, das der Gebildete

kennen lernen muß, und das er ſo handlich und leicht zugänglich nirgends

findet. Dieſer Sammlung wünſcht man gern ein gedeihliches Fortſchreiten .

Sie hat eine Aufgabe, die ſie mit Ernſt und Gründlichkeit erfüllt.

Will Vesper.

Dreiturmbücherei. Hrsg. v . Jakob Brummer u . Ludwig Haſenclever . München :

R. Oldenbourg 1925. (89) Pappe je 1.60 M; Doppelband 2.80 M.

1. Immanuel Rant. Auswahl. Zuſammengeſt. d . L. Haſenclever. (83 S.)

2. Von deutſcher Tonkunſt. Eine Ausleſe aus d. muſikal. Schrifttum . Hrsg .

v . Oskar Raul. (88 S., 1 Taf.)

3. Der Briefwechſel zwiſchen Schiller und Goethe. In Ausw.hrsg.v.Wilh.

Zillinger. (68 S., 1 Taf.)

4. Der Kaufmannsgeiſt in literariſchen 3eugniſſen . Zuſammengeſt. 0 .

Horſt Kliemann. (78 S. mit 1 Abb.)

7. Aus der alten Geſchichte. Darſtellungen , gej.d. Mar Mühl. (95 S., 1 Taf.)

8/9 . Herder. Ausw. aus i. Schriften . Zuſammengeſt. v . Jakob Brummer . 1. Ceil .

( 110 S., 1 Taf.) 10. Dasſelbe. 2. Teil . (90 S., 1 Taf.)

11. Arndt, Ernſt Morit : Von Freiheit und Vaterland. Drei Stücke aus d .

Schriften ausgew . v. Adam Stöſſel. (94 S., 1 Taf.)

12. Von der Kunſt der Griechen . Klaffiſche Einzeldarſtellungen z . Geſchichte

d . griech . Plaſtik. Geſ. u. erl. v . Wilh . Zillinger. Mit 15 Abb. (95 S.)

13. Eichendorff über die Romantit. Drei Stücke hrsg . , erl. u . mit Nachwort

verſehen v . Anton Mayer.Pfannholz. (96 S. , 1 Taf. )

14/15 . Uus Gridparzers Projaſchriften. Ausgew. v . Michael Gebhardt.

(128 S. , 1 Caf. )

ieder eine neue Sammlung. Es iſt an der Zeit darauf hinzuweiſen , daß

ſinnloſe Überſchwemmung unſeres Büchermarktes hervorruft, die zur Kata

ſtrophe führen muß. Gewiß enthalten die vorliegenden Bändchen lauter wert:

volles Gut. Die Titel ſchon geben davon Zeugnis. Sie ſind auch hübſch aus

geſtattet und mit liebe beſorgt. Aber ſie erbringen weder als Sanges noch im
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Einzelnen den Beweis, daß ſie notwendig waren. Faſt alles, was ſie enthalten ,

iſt auch anderweitig längſt leicht zugänglich. Außerdem ſind ſie allzu ſchmächtig

und allzuſehr nur Koſtproben. Man muß ernſtlich darauf dringen, daß die

deutſchen Verleger ihre Druckmaſchinen unter ſtrengere Kontrolle nehmen und

auf das wirklich Notwendige beſchränken . Beſonders der Sammlungs- Unfug

ſoll aufhören. Nach und nach hat man hunderte von angefangenen Sammlun

gen in ſeinen Bücherſchränken – die doch alle nach dem zwanzigſten oder

dreißigſten Bändchen eingehen. Jörn Dven.

Deutſche Voltheit. Jena : Eugen Diederichs 1925. (89) Pappe je 2 M.

Altgermaniſches Frauenleben . Hrsg . v . Ida Naumann. Mit 6 Taf. (74 S.)

Nordiſche Heldenſagen nach Sago Grammaticus. Hrsg. v . Paul Herrmann .

Mit 5 Taf. (80 S.)

Däniſche Heldenſagen nach Sayo Grammaticus. Hrsg. v . Paul Herr

mann . Mit 5 Taf. (80 S.)

Wendiſche Sagen . Hrsg. v . Friedrich Sieber . Mit 5 Saf. (80 S.)

Plattdeutſche Märchen. Hrsg. v . Paul Zaunert . Mit 5 Saf. (80 S.)

Vlämiſche Märchen . Hrsg. v . Georg Goyert. Mit 5 Saf. (80 S.)

Alte landsknechtsſchwänte . Ausgew. u. ſprachlich erneuert v . Friß Wortel-

mann. Mit 7 Nachbildgen . (84 S.)

Alte Bauernſchwänke. Hrsg. v . Hermann Gumbel. Mit 7 Nachbildgen. (84 S.)

Marienlegenden nach alten niederländ . Terten . Ausgew. u. bearb . v . Paula

3aunert. Mit 5 Saf. (79 S.)

Das Volksbuch von Barbaroſſa u . Geſchichten von Raiſer Friedrich dem

Underen. Hrsg . v . Erna Barnick. Mit 2 Taf. u . 5 Abb. (80 S.)

Marzel , Heinrich : Die Pflanzen im deutſchen Volksleben. Beſchrieben .

Mit 17 Holzſchn . 8. David Kandel. (96 S.)

Weiſe, Alfred : Sansſouci und Friedrich der Große. Mit 8 Taf. (78 S.)

Derſ.: Rheinsberg und der junge Friedrich . Mit 11 Taf. (82 S.)

ieſe neue Sammlung des Verlages Diederichs darf man nicht mit jenen

zahlreichen überflüſſigen Sammlungen verwechſeln , die heute erſcheinen

und tauſendmal gedrucktes zum tauſendundeinten Mal vorlegen. Schon der

Titel des Ganzen zeigt, daß es ſich hier um ein Unternehmen handelt, das

durch einen einheitlichen großen Plan zuſammengehalten wird, und die bisher

vorliegenden Bände beweiſen, daß hier wirklich Neues und Bedeutendes ge

leiſtet wird. Es wird eine völkstümliche Bücherei geſchaffen, die berufen iſt, die

allgemeine Kenntnis deutſcher Geſchichte, deutſchen Glaubens, Denkens, Dich

tens, kurz des ganzen deutſchen Weſens weſentlich zu erweitern und zu ver

tiefen. Beſonders der heranwachſenden Jugend gebe man dieſe prachtvollen

neuen deutſchen Volksbücher in die Hand. In keiner deutſchen Volksbücherei

dürfen ſie fehlen. Die Ausſtattung iſt würdig und eigenartig . Zahlreiche Ab

bildungen begleiten den Zert. Johannes Demmering.
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Humor, Wiß, Satire

Ultbeer, Paul: Der tanzende Pegaſus . Ein Buch boshafter u . luſtiger Verſe .

2. Aufl. Zürich : Orell Füßli 1925. (64 S. kl. 89) 3.50 M.

Derſ.: Die verdrehten Gedichte. 5. erw . Aufl. Ebd. 1925. (69 S. kl. 89) 3.50 M.

Veim als Mittel zum Zweck, mit Pathos trivial zu ſein . Leider aber bleiben

dieſe

abgeſchmaďt. Probe : „ Der Regen fällt nun ohne Unterlaß. Die Schirmę

kommen wiederum zu Ehren. Wer keinen ſolchigen beſigt, wird naß. Und

kann ſich nirgends nicht einmal beſchweren . " Klaue zeigen die paar Fabeln.

-Jedes der „ verdrehten Gedichte “ endet mit der Überſchrift. Dieſer Taſchen

ſpielertrick ſtammt — ineines Wiſſens — aus Ungarn und war zur Zeit der

Mikoſchwige ſo beliebt wie vordem das Tri- Cri. Im Waſſerglas irgendeines

Schwyzerſees mögen ſie als Stürmchen freundlich plätſchern.

Richard Euringer.

Engſtroem , Albert : Geſtalten . Berlin - Zehlendorf: Rembrandt- Verlag 1925 .

(89) Se 3.50 M ; Leinen 5 M. 1. Seeleute und Landratten . (206 S.

mit Abb.) - 2. Von Narren , Rlugen und übertlugen . (206 S. mit Abb .)

aarhundert Zeichnungen mit unterlegtem Wiß ? Oder paarhundert Wiße

mit einer Zeichnung drüber ? Nein : ein phyſiognomiſches Phänomen

von einem Zeichner, der Volksphiloſoph iſt. Aber auch dieſe Philoſophie iſt

nichts weniger und nichts mehr als Blick, Blic , der die banalſte Lebens

äußerung packt und als typiſch demonſtriert. Man muß ſehen , wie Eng

ſtroem da z . B. ſagt ( durch Damenmund) : „ Küſſe mich , aber küſſe mich

langſam , denn ich habe noch Trauer !“ , zu begreifen, wie er Geſichter zu

Geſichten prägt; dieſe Blätter ſind Tatſachen , ſind Beweiſe, ſind ſtatuierte

Erempel. Nur, wo Engſtroem ins „ Geſellſchaftliche“, ins Feudale abſticht,

zeichnet er Karikaturen. Sein Inſtinkt, ſeine Liebe, ſeine Meiſterſchaft gehört

dem Volk in ſeiner frommen Blasphemie, findlichen Brutalität, under :

dorbenen Verkommenheit. Richard Euringer.

Otto Ernſt : Vertel Vertel . Schwänke u. Schnurren v. d . Waſſerkante.

Neu erzählt. Mit 15 Zeichn . v . H. M. Krug. Hannover : Paul Steegemann

1925. (169 S. fl. 8°) 2 M ; Halbleinen 3 M.

olkswiß iſt das Salz der Erde gegen mondäne Fäulnis, und man muß

Des immer wieder ſagen : Das berufene Gegengift wider parfümierten

Hautgout iſt echter derber Erdruch ; die herzhafte Freude des Volksmundes

an lachender Eindeutigkeit müßten Staatsanwälte züchten im Kampf gegen

den Schund ſchlüpfriger Zweideutigkeiten. Dreck iſt Erdreich unterm Mikro

ſtop, wo Aſphalt und ſpiegelndes Parkett unfruchtbar, Erſtarrung bleiben .

Verein
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Ferille

Foto

Das Volk iſt ein großer und zwar ein Lebens-Künſtler, und Otto Ernſt

hat ihm gehörig aufs Maul geſchaut. Und ſo begrüßt man auch die vielen

ollen Kamellen unter den neuen als unverwüſtlich unverwelkliche , Pflanzen "

in alter Friſche. Richard Euringer.

Rumpelſtilzchen : Haſte Worte ? Berlin : Brunnen - Verlag 1925. (414 S. 89)

5 M ; Leinen 7.50 M ; Halbleder 9.50 M.

euilletonchronik der Zeit, geſcheit, weltgewandt, anekdotiſch, fleißig,

frauenlieb, ſchön gebunden und gedruckt. Agreſſiv rechtsparteiiſch . Mit

einem feinen Spruch aus der Bauernſchänke in der Mark, den ich dem Autor

ſelbſt empfehle : ,,Sup di duhn / Un fret di dick / Holl din Mul / Vun Politik !"

Richard Euringer.

Ringelnat, Joachim : Nervoſipopel. Elf Angelegenheiten . München : Günther

Lange 1924. (89 S. 89) 2 M ; Halbleinen 3 M.

ür blühenden Blödſinn iſt das gedruckte Buch dasſelbe wie ein Herbarium

für lebendige Pflanzen .Wenn wir den kleinen Joachim Ringelnak ,über deſſen

ſächſiſchem Maul Naſe und Kinn zuſammenſchlagen , vortragen hören, etwa

im ,,Simpliziſſimus ", der Münchener Weinkneipe der unſterblichen Kati Kobus,

ſo verehren wir in ihm einen überwältigenden Komiker und Humoriſten. Aber

ſeine Einfälle gehören nicht vor den Leſer im ſtillen Kämmerlein, ſie ſind un:

trennbar von ſeiner Perſon , Erſcheinung, Darſtellungskunſt und von der

magiſchen Gegenwart der weinſeligen , rotverhängten Stunde.

Hans Brandenburg.

Almanache und Jahrbücher

Heffen -Kunſt 1926. Hrsg. v . Chr . Rauch . Bildſchmuck v . W. Shielmann . Mar.

burg : N. 6. Elwert 1925. (65 S. 49) 2.50 M.

er zwanzigſte Jahrgang dieſer wertvollſten periodiſchen Bucherſcheinung

in Heſſen iſt dem 1924 verſtorbenen MalerWilhelmThielmann gewidmet,

der ſeit Beſtehen des Unternehmens Mitarbeiter geweſen und daher an dieſer

Stelle mit beſonderem Grund gewürdigt iſt, und zwar vor allem durch Wieder

gabe von Gemälden, Radierungen, Zeichnungen und Skizzen. Außerdem ent:

hält das Jahrbuch in der ihm eigenen muſterhaften Ausſtattung mehrere reich

illuſtrierte Abhandlungen meiſt kunſtgeſchichtlichen Charakters und reiht ſich

demnach ſeinen Vorgängern in durch auswürdiger Weiſe an. Will Scheller.

Die Srube. Literariſches Jahrbuch f. Schleswig - Holſtein 1926. Hrsg. v . Chriſtian

Tränckner. Neumünſter: Karl Wachholt 1926. (205 S. 89) Leinen 3 M.

ine partikulär-literariſche Angelegenheit. Heimatdienſt im guten Sinne.

Verdienſtlich, erfreulich, hübſch. Georg Hallmann.

DI
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E :

Der Romain Roland -Almanach . Zum 60. Geburtstag d . Dichters gemeinſam

hrsg . v . 1. dtſchen Verlegern. Frankfurt: Rütten & Loening ( München : Georg

Müller ; Zürich : Rotapfel- Verlag , München : Kurt Wolff) 1926. (123 S.,

6 Taf., tl. 89) 1.50 M.

ine Reklameſache ? Doch mehr. Zwar die Bildbeigaben ſind dürftig. Aber

die Paraphraſe über den Dichter von Eugen Lerſch iſt warm durchleuchtet,

der große Brief Tolſtois an den jungen Studenten , die ,, Hommage à Malwida

von Meysenbug par R. R.“ ſind Dokumente von Wert und Belang. Der AI:

manach iſt nett hergerichtet. Georg Hallmann.

Phaidon. Ein Leſebuch. Hrsg . v . Ludwig Goldſcheider. 1. Jahrg . Wien : Phaidon.

Verlag 1925. ( 189 S. 89) Pappe 1.60 M.

8 iſt wohl ein bißchen buntgeſcheckt dieſes kleine, elegante Leſebuch :

,
Heſſe, Aphorismen von Novalis, Swift und Pope, von Friedrich Schlegel

und Gedichte von Matthiſon und v. Salis-Seewis - Vielerlei, ein bißchen

von allem und jedem. Wer die Notwendigkeit eines ſolchen Leſebuches für

ſich ſpürt, wird auf ſeine Rechnung kommen, auch wenn das Gebotene eigent

lich nichts anderes iſt als eine ſnobiſtiſche Zuſammenſtellung, eine typiſch

öſterreichiſche Geiſtreichelei. Die Ausſtattung iſt gut. von Grolman.

Taſchenbuch für Exlibris -Sammler. Hrsg. v . Albert Schramm . 1. Jahrg.

Leipzig : Wilh . Goldmann 1924. (68 S., 16 Taf., kl . 89) Leinen 5 M.

in hübſches handliches Taſchenbuch, das man jedem Exlibris -Sammler

empfehlen kann . Es bringt eine Reihe wertvoller Originalbeiträge erſter

Künſtler, mannigfache für den Sammler wertvolle Auffäße und vor allem

eine Adreſſenliſte deutſcher Erlibris -Künſtler der Gegenwart. Karl Wilhelm .

Een

Verſchiedenes

Das Rheinbuch . Eine Feſtgabe rheiniſcher Dichter. Hrsg. v . Joſef Ponten u.

Joſef Winckler. Mit 54 Abb. Stuttgart: Deutſche Verlags-Anſtalt 1925 .

(XIX, 390 S. gr. 89) Leinen 15 M.

in Buch, veranlaßt durch die Jahrtauſendfeiern des Sommers 1925 und

darum, wie dieſe, Bekenntnis zum Deutſchtum des Rheines und der Rheins

lande. Unpolitiſch freilich . Kein Nachhall der ſchwarz-weiß -roten Maſſen

begeiſterung, die der feſtlichen Hochſtimmung manchmal Ton und Farbe gab.

Das 1871 von Preußen gegründete Reich, meint Alfons Paquet, einer der Mit:

arbeiter, war „wirtſchaftlich -politiſcher Zweckverband “ ohne ſakralen Sinn,

wie er dem auf „ſtarke geiſtig- geiſtliche Potenzen aufgebauten“ alten Deutſch

land eigen war, und ſo will denn auch der in den Hymnen, Balladen und Vers

I
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WH

impreſſionen , den legenden , Allegorien, Erzählungen , Schwänken , Sitten :

ſchilderungen und geſchichtsphiloſophiſchen Verſuchen aufglühende Patriotis

mus nicht aus der Stimmung der Wilhelminiſchen Ura, ſondern sub specie

aeternitatis, metaphyſiſch, nacherlebt werden , wie Hölderlin ſein Vaterland

erlebte ! Nicht Gewalt, prophezeit Friß von Unruh in einem ekſtatiſchen Dithy

rambus, bricht einmal ,, des Übermuts Peitſchen " , „, mit dem Flügel der Seele“,

„im Geſang“ nur bändigen „ wir der Rache bellende Brut" . Zukunftsmuſik,“

ſicherlich nicht aus Wunſch und Willen unentwegter Militärs, aber Symptome

für die hier vereinten Prominenten nicht nur der Rheinlande, ſondern deutſchen

Schrifttums überhaupt : Der Walzel und Bertram , der Ponten, Viebig, Mom:

bert und Winckler, der Lerſch und Wohlgemuth und der andern , die ſich mit ihrem

Beſten zuſammenfanden . 54 von Ponten ausgewählte Bilder, durchweg Wie:

dergaben alter Zeichnungen , Stiche und Gemälde, erhöhen den Reiz des auch

in Papier, Druck und Einband vornehm gehaltenen Werkes. Erich Sieburg..

Balzer , Hans : Die Technit der Vortragsveranſtaltung. Pratt. Winte f.

Vortragende u. Veranſtalter. Leipzig : Börſenverein der Deutſchen Buchhändler

1926. (88 S. mit Abb., 8 ° ) 2.50 M.

er es, wie ich , begrüßt, daß in den leßten Jahren dem Dichter mehr

als früher Gelegenheit geboten wird, in unmittelbare Berührung mit

ſeinen Leſern oder ſeinen Hörern zu kommen, lebendige Beziehungen zu fühlen

und zu pflegen , die tauſendmal mehr wert ſind als alle vornehme Schreib

tiſchferne und empfindſame Menſchenſcheu, der wird auch immer wieder

mit Bedauern feſtgeſtellt haben , daß der größte Teil der Veranſtalter von

Vorträgen , Buchhändler wie Vereine, ziemlich ahnungslos an ſeine Aufgabe

herantritt. Ich weiß, was ich ſage : die Hälfte aller Vorträge iſt ſchlecht oder

falſch vorbereitet und bringt dem Veranſtalter wie dem Vortragenden nicht

die Wirkung, die die richtig vorbereiteten Abende bringen . Immer wieder

muß man ſtaunen über die naive Ahnungsloſigkeit – bei meiſt rührendem

Eifer - , mit dem ſolche Vortragsabende unternommen werden. Als eine

wahre Erlöſung begrüße ich deshalb die vorliegende, aus beſter Praris her:

vorgegangene Anleitung. Nun braucht nicht mehr jeder einzelne teures Lehr

geld zu zahlen. Hier wird bis in alle Einzelheiten klar auseinandergeſett,

wie man Vortragsabende veranſtalten muß, damit ſie ſich in jedem Sinne

lohnen. Balzer erſpart, wenn man ihm folgt, viel Geld und Ärger und wird

an ſeinem Teil dazu beitragen, daß gute Vortragsabende mehr als bisher

ebenbürtig neben die Konzerte treten , und daß durch eigene Vorträge der

Dichter oder ihrer berufenen Interpreten wieder engere , lebendigere Beziehungen

zwiſchen Volk und Dichtung geſchaffen werden. Will Vesper.
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Fechenbach), Felix : Im Haus der Freudloſen . Bilder aus d . Zuchthaus.

Berlin : 9. H. W. Diek 1925. (131 S. 8°) Leinen 3.30 M.

bechenbach iſt gewiß kein großer Geiſt, auch kein glänzender Schriftſteller und

Journaliſt, und doch ergreift dies Buch außerordentlich. Dieſe Wirkung geht

von der ſchlichten Sachlichkeit ſeines Chroniſtenſtils aus, der ſich in ſeiner

ſchmudloſen Eindringlichkeit förmlich zur Schönheit erhebt. Der Stil offenbart

auch den Menſchen : dieſer Fechenbach iſt zweifellos ein anſtändiger, ehrlicher

Mann. Ich glaube, auch der politiſche Gegner wird dieſen menſchlichen Cha

rakter nach der Lektüre dieſes Buches anerkennen müſſen . Wilhelm Heiſe.

Schönbrunn, Walter : Das Erlebnis der Dichtung in der Schule . (Die

Lebensſchule. Heft 2.) Berlin : Schwetſchke & Sohn 1924. (75.S.gr. 8°) 1.20 M.

ieſe knappe Broſchüre, aus der ein gediegenes Wiſſen und ein feines Ver

ſtändnis für die jugendliche Pſyche ſpricht, iſt weit mehr als die tempera

mentvolle Kampfſchrift eines entſchiedenen Schulreformers, der einer über

lebten Unterrichtsmethode zu Leibe rückt; ſie gibt in der Tat den erſten all

gemeinen Umriß eines ſchöpferiſchen und jugendgemäßen Deutſchunterrichts ;

zugleich enthält ſie einen nahezu lüđenloſen, allerdings ſehr perſönlich ge

färbten Plan deutſcher Schullektüre, der ſinnvoll und ſachkundig nach den

verſchiedenen Stufen jugendlichen Erlebens gegliedert iſt. In erſter Linie für

den Fachmann beſtimmt, wendet ſich die Schrift doch an weiteſte Kreiſe.

Alerander Pache.

Zapp, Arthur : Revanche für Verſailles ! Eine Viſion . (Freiheit und Kultur.

Bd 1.) Berlin : Frik Kater 1924. ( 154 S. 89) Geb. 2.50 M.

mſchlag : ſchwarz -weiß -rot. — Inhalt : ſchwarz -rot -gold (Pazifismus,

die große Mode). Man kann alſo dieſes Buch je nach ſeiner politiſchen

Einſtellung mit oder ohne Umſchlag in ſeinen Bücherſchrank ſtellen (am beſten

in die hinterſte Reihe). Literariſch iſt es indiskutabel, ethiſch fragwürdig : der

gleiche Verfaſſer ſchrieb während des Krieges Hurra-Romane. Der Verlag,

iſt es ihm Ernſt mit ſeiner Lendenz, ſtoße Machwerke wie dieſes baldmöglichſt

wieder ab ! Wolfgang von Einſiedel.

Neue Bücher im Mai

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche Britiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften.

Werke futher, Martin : Werke. Krit. Geſamtausg.

Keller, Gottfrieb : Sämtliche Werke. Auf BD 39, Ubt. 1. Weimar : Böhlau 1926.

Grund 8. Nachlaſſes hrsg. v. Jonas
(XII, 585 S. 4° 34.- ; Halbleb . 44.- ;

Frånkel. Bb 1619: Der grüne Heinrichy. Subſkr.Pr.bis Mitte 1926 : 27.- ; Halbled.

1. Fallg. Erlenbach - Zürich : E. Rentích 37 :

1926. (273 ; 307 ; 246 ; 390 S., 1 Fakſ. 89) Nießſche, Friedrich : Geſammelte Werke.

Je 6.- ; lein. 7.50 ; Halbled. 12.- Hrsg. v. Richard Dehler u. a. B8 17.

Umdolore marsmeibizot.
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gr. 8 °)

1

8°) :

kl. 8°)

Lein . 4.50

München : Muſarion 1926. (VIII, 386 S. ohne Ziel. Ein Nachtbuch. Roman. Leipzig :

Pp. 17.—- ; Halbled. 27.- ; F. W. Grunow 1926. (659 S. 8°)

Perg. 73.- ; Leb. 98. - 6.50 ; lein. 10.- ; Halbled. 16.–

Romane und Erzählungen
Schäfer, Wilhelm : Huldreich Zwingli. Ein

deutſches Volfsbuch . München : G. Müller

Barbuſſe, Henry : Kraft. Übertr. von 1926. (XIX , 381 S. 8°) 6.50 ; lein. 10.

Paul Cohen - Portheim . Berlin : Verlag Die Schmeliow , Iwan : Der niegeleerte Kelch.

Schmiede 1926. (248 S. 8°) 3. — übertr. v. Hans Ruoff. Berlin : S. Fiſcher

Ehrenſtein , Albert: Ritter des Todes. Ber: 1926. ( 115 S. P. 89 1.50 ; Lein . 2.50

lin : E. Rowohlt 1926. (308 S. gr. 8°) Sheridan, Wilfred : Die fünf Köpfe. Ro:

8.50 ; Pp. 9.50 ; Halblein. 10.- man. Aus 0. Engl. v. R. M. Riesling .

Fleuron , Svend : Waldkäuze. Ein Ge- München : Drei Masken Verlag 1926.

ſchichtenfranz. Aus d. Dån . v . Hermann (240 S. 8 °) 4.- ; geb. 5.

Kiy. Jena : E. Diederichs 1926. ( 166 S. Vogel , Traugott: Ich liebe, Du liebſt. Ros

3 .-— ; lein. 5.- ; Halbled. 7.- man. Zürich : Orell Füßli 1926. (315 S. 89)

Fliegel , Alice: Denn es iſt Erntezeit. Ros 4.80 ; lein. 6.40

man . Berlin : Eigenbrödler-Verlag 1926. Waßlit, Hans : Ums Herrgottswort. No:Ro

(295 S. 8°) Lein . 6.— . man. Leipzig : L. Staađmann 1926. (344 S.

Gluth , Oskar : Die Prinzeſſin von Babel. 4.50 ; lein . 6.50

Roman. Leipzig: {. Staađmann 1926. Weber, Peter : Der Brudermord . Roman

(315 S. kl. 8°) 4.— ; lein . 6. aus 0. Schickſalszeit 0. großen dtſchen

Iammes, Francis : Das Paradies der Bauernrevolution 1525. Berlin : Gebr.

Ziere. Übertr.d. E. A.Rheinhardt.Hellerau : Paetel 1926. ( 446 S. 8°) 5.— ; lein . 7.

I. Hegner 1926. (124 S. 80) Wibel , Elſe : Hans Raßmuts Heimkehr.

Jungnidel , Mar : Lichter im Wind. Ro: (Romanbibliothef. BD 993/4 .) Stuttgart:

man. Hannover : Sponholg 1926. (235 S. Engelhorn 1926. (268 S. kl. 8°) Lein. 3.50

89) Windler, Joſef: De olle Friß . Verſchollene

Klein , Erich : Zacharias Werner. Roman e. Schwänke u. Legenden voll phantaſt. Aben :

Lebens. Bielefeld : Rennbohm & Haus- teuerlichkeit u. ſchnurriger Mythe, geſ. u.

Inecht 1926. ( 152 S. 8°) hrsg. als Niederdeutſches Andachtsbüch :

fanger, Felir : Erotiſche Paſſion . Roman . lein . Mit Zeichn. d. A. Paul Weber. Bremen :

Berlin : Eigenbrödler - Verlag 1926. (314 S. Schünemann 1926. ( 100 S. 8 °) Lein . 3.60

89) Lein. 6.

feuß , Ilſe : Um Sansſouci. Roman. Ber:
Pyrit und Epit

lin : Warneck 1926. ( 199 S. 8°) Lein . 4.50 Baumgärtel, Karl Emmerich : Neuer

föwenſtein , Graf: Das Schwabenfräu : Frühling. Feſte 6. Blüte. ) Heilbronn :

lein . Minneroman . Innsbruck : Verlags- Erich Kunter 1926. (34 S. 89) Halblein.150

anſtalt Tyrolia 1926.(287 S.kl. 8°) L10.4.- Blumenthal , Willy : Liebender Geiſt. Ber:

Ludwig , Erna : Lothar Quadrat. Erzählg. lin : Eigenbrödler 1926. (31 S. 8°) geb. 3.

Berlin : Reuß & Pollac 1926. (78 S. 8°) Geiſt, Rudolf : Glür und Urbin . Sonette v.

Halblein . 3.50 2 Farben . Heilbronn : Erich Kunter 1926.

Molo , Walter von : Im ewigen Licht. Ro- (20 S. 8°)

man. München : A. Langen 1926. (226 S. Moltke, Adam von : Afforde des Lebens.

8 °) 3.— ; geb. 5.50 Berlin : Eigenbrötler-Verlag 1926. (48 S.

Morgan , Camillo : Kinder des Helios. Ein 8°) geb. 4 .

Wiener Künſtler -Roman . Wien : R. Lechner Trentini, Albert: Flucht ins Dunkle. Ein

& Sohn 1926. (250 S. 8°) 4.50 ; Pp. 5.- Lied von d. Welt. (Kunſtwart-Bücherei, 36.)

Müller - Partenkirchen , Friß : Die ko : München : Callwey 1926. ( 103 S. kl. 8 °) 1.

pierpreſſe. Kaufmannsgeſchichten
. Leipzig : Zoege von Manteuffel, Peter : Nordwind.

Staađmann 1926. (221 S. kl. 8°) Lein. 4.50 Balladen , Lieder u. Reimereien. Stuttgart:

Muſchler, Reinhold Conrad : Der Weg Bonz & Co. 1926. ( 139 S. 8°) 2.50 ; lein.3.50

Lein . 5.50

Lein. 5.

܀

1.
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Braun, Felir: Eſther. Schauſp . ( Öſterr.

Bücherei. 20/21 .) Wien : Hartleben 1926.

( 172 S. Fl. 8°) Halblein. 3.80

Claudel, Paul : Proteus. Satyrſpiel. Nach

d. franz. Dichtg deutſch v. Werner Hege

mann. Hellerau: I. Hegner 1926. ( 123 S.

8°) 3.50 ; lein. 5.50

Droop , Friß : Wie ſie es zwingen . 3 Eins

akter. Mannheim : Gengenbach & Hahn

1926. (77 S. 8 °) 2.50 ; Halblein . 3.50

Haſenclever, Walter : Morð. Ein Stück

in 2 Tlen. Berlin : Verlag Die Schmiede

1926. (136 S. 8°) 2.80 ; Lein. 4.

Hoffmann, Walter : Heimatliebe. Schle:

fiſches Volfsſtück. Schweidnig : Heege 1926

(55 S. Fl. 89 -.75

Iahnn , Hans Henny : Medea . Tragödie.

Leipzig : Schauſpiel- Verlag 1926. ( 96 S.

80 3.50 ; lein. 5.

Kaiſer, Georg : Zweimal Oliver. Stück

in 3 Ilen. Berlin : Verlag Die Schmiede

1926. (139 S. 8 °) 2.80 ; Pp. 4.—

Dertel , Rudolf : Catilina. Wien : Euro :

päiſcher Verlag 1926. (87 S. 8°)

Halblein. 3.50

Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Uber, Adolf : Die Muſik im Schauſpiel.

Geſchichtliches u . Uſthetiſches. Leipzig:

M. Beď 1926. ( 176 S. gr. 89) Halblein. 4.50

150 Jahre Burgtheater 1776-1926. Feſt

ſchrift hrsg. v. 0. Direktion 8. Burgthea

ters . Wien : Kryſtall -Verlag 1926. (92 S.

mit Abb., 19 Taf. gr. 8°) Pp. 4 .

Buſch , Otto : Nordweſtthüringer Sagen .

Mühlhauſen i. Thür.: Urquell-Verlag 1926.

(271 S. 89) 3.— ; lein . 4.50

Dieß , Otto : Matthias Claudius,der Menſch

u. ſ. Welt. Schlüchtern : Neuwerk-Verlag

1926. (44 S. 8°) -.70

Gilg , Urnold : Sören Kierkegaard. Mün:

chen : Ch. Kaiſer 1926. (VIII, 231 S. gr. 8°)

5.- ; geb. 6.50

Gloſſy, Karl : Das Burgtheater unter

ſeinem Gründer Kaiſer Joſeph II. Geleitw.

0. Franz Herterich. Wien : Hartleben 1926.

(VIII, 104 S. Fl. 8°)

Haſie , Heinrich : Schopenhauer. Mit e.

Bildnis Schopenhauers. ( Geſchichte 8.

Philoſophie in Einzeldarſtellgn , Abt. 8, 2,

BD 34.) München : E. Reinhardt 1926.

(516 S. 89) 9.- ; Lein. II.

Kurth, Ernſt: Bruckner. 2 Bde. Berlin :

M. Heſſe 1926. ( IX , 1352 S., 1 Titelb .

gr. 8°) 28.— ; lein. 35.- ; Halbleð. 42.

Laſerſtein , Käte : Der Griſeldisſtoff in der

Weltliteratur. Eine Unterſuchg 3. Stoff- u.

Stilgeſchichte. ( Forſchungen 3. neueren fi

teraturgeſchichte. 58.) Weimar : A. Duncker

1926. (XII, 208 S. gr. 8 °) 8 .

Loewy , Siegfried : Das Burgtheater im

Wandel der Zeiten. Kleine Bauſteine 3. Ges

ſchichte 0. Kunſtſtätte. Mit e. Vorm . v.

Hermann Bahr. Wien : P. Knepler 1926.

(159 S., 1 Litelb. 8°) 4.20 ; geb. 5.-

fuſſer, Karl Emanuel : Conrad Ferdinand

Meyer. Das Problem ſ. Jugend. Unter beſ.

Berüdf. d. deutſchen u. roman. Bildungs

einflüſſe. Leipzig : H. Haeffel 1926. (VIII,

199 S., 1 Titelb. gr. 89) 6.- ; lein. 8.

Schumann , Wolfgang: Schauſpielkunſt

und Schauſpieler. ( Flugſchriftz. Ausbrudts:

kultur. 200.) München : Callwer 1926.

(28 S. gr. 8°) -.60

Specht, Richard : Franz Werfel. Verſuch e.

Zeitſpiegelung. Wien : P. Zſolnay 1926.

(328 S. 89 4.20 ; Lein. 7 .--

Stölten , Wilhelm : Goethe. Eine Einfüh

rung in F. Leben u. Werk. ( Dichter u. Dicha

tung. BD 1.) Wülfingerode Sollſtedt :

Treueverlag 1926. (154 S. mit Abb. 8°)

3.- ; Lein . 4.50

Die Rettung wird kommen ... 30 under :

öffentl. Briefe v. Leo Lolſtoi an Eugen

Heinrich Schmitt. Ein Weltanſchauungs

bild d. ruſf. u. 8. dtſch. Denkers . 3ſgeſt. v.

Ernſt Keuchel. Hamburg : Harder-Verlag

1926. (195 S., 2 Laf., 2 Fakſ. 89) 5.- ;

Lein . 7.

Voßler , Karl : Jean Racine. (Epochen 0 .

franz. tit. 3, 2.) München : M. Hueber 1926 .

( 189 S. 8°) 6.- ; geb. 8.

Weißer, Hermann : Calderon und das We:

ſen des katholiſchen Dramas. Eine äſthe

tiſch -dogmat. Unterſuchg. Freiburg i. Br.

Herder & Co. 1926. (23 S. 8°) -.80

Widihalder, Hans : Zur Pſychologie der

Schaubühne. Zürich : Orell Füßli 1926.

( 100 S., 8 Laf. gr. 8 ') 4.80 ; Halblein . 6.40

Lein. 3. —
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Zeitſchriftenſchau Mai 1926
Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels.

Böhme, Walter : Die Geſtalt des Lehrers Lehmann, Karl : Das rheiniſche Schicfal

in Komödie u. Drama. In : Pädagogiſche im Drama. In : Die Theaterwelt. Pro :

Warte. Ig . 33 , H.8, 15. April. S.360—365. grammheft 8. ſtädtiſchen Theater Düſſel:

Der Lehrer in Jungnickels ,,Sternenkantor“ , dorf. 1925/26, H. 15. S. 349–351.

Ernſts „Flachsmann“, Thomas „ Me- Zech „ Erde" ; Sternberg „ Separatiſten ".

daille“ , Stehrs „Meta Konegen “ , Haupt- lippmann , Heinz : Das moderne deutſche

manns „Hanneles Himmelfahrt“, Webe- Drama. E. kritiſche Darſtellung. In : Die

kinos „Frühlings Erwachen “ . Theaterwelt. Programmheft der ſtadt. The:

Ernſt, Stephan : Die gottloſe Zeit. In : Die ater. Düſſeldorf. 1925/26, H.15. S.345-349.

Hilfe. 1926, Nr 7, 1. April. S. 121–122. Ortner, Eugen : Das proletariſche Tendenz:

Frank Thieß „Der Leibhaftige" , Waſſer: drama. In : Die Volksbühne. Ig. 13, Nr 5,

mann „ laudin u. die Seinen“, Ricarda Mai. S. 33–34.

Huch „ Wiedererſtandene Chriſtus “ . Ponten , Joſef: Über deutſche Sprache u .

Frand, Hans : Vom Drama der Gegen- Schreibe. (Erwiderung auf e. Aufſatz o.

wart. 11. Hiſtoriſches Drama. In : Die Schaukal. Über das Recht des Dichters,

Literatur. Ig . 28, H. 8, Mai. S. 449453. ſprachſchöpferiſch zu wirken .] In : Hoch :

Hennide , Kurt: Zum Drama der Gegen : land. Ig. 23, H. 6, Märg. S. 738—751.

wart. In : Masken. I. 20 , H. 17. S. 257/9. Erwiderung von Rich . v . Schaukal. S. 752

Kolbenhener, Erwin Guido : Literariſche bis 754. [ „ Was werfe ich P. und ſeines :

Kolportage. In : Deutſches Volkstum . gleichen vor ? Mißhandlung der Sprache.“ ]

1926 , H. 4, April. S. 267—270. Saekel , Herbert: Werturteile zur literatur:

„Die lit. K. wendet ſich an die ſogenann- kritik von heute. In : Form u. Sinn. Ig. 1 ,

ten Kultivierten in den Kunſtformen der Nr 9 , April. S. 197—201.

Kultivierten ... [ Ihr Anfänge reichen in Scharrelmann, Wilhelm : Neue Schat:

die Zeit vor dem Kriege zurück (Wilde, tenriſſe aus d. Kreiſe meiner Freunde. Karl

Wedekind, Doſtojevſkij)." Wagenfeld, Hans Friedr. Blunck, Diedrich

Korrodi , Eduard : Verkannte Dichter unter Specmann, Berend de Vries, Jan Gerdes.

uns ? Eine Rundfrage. In : lit. Beil. j. In : Niederſachſen . Ig . 31 , Mai. S. 412/8.

Neuen Zürcher Ztg v. 4. April 1926.

(Schluß folgt. ) Alverdes.- Saefel, Herbert : Paul Als

Vorerſt liegen die Antworten vor v. Hof: verdes . In : Die ſchöne literatur. Ig. 27,

mannsthal, Jakob Schaffner, Heinrich Fe: Nr 4, April. S. 145–150.

derer, Friß Strich, Carl Sternheim , Hein- Barlach . - Scheffler, Karl: Ernſt Bar:

rich Mann, Hermann Bahr, Robert Faeſi, lach . In : Kunſt u. Künſtler. Ig. 24 , H. 7 ,

Hermann Heſſe, Thomas Mann. Die Ant: April. S. 286289.

worten gehen von der Anſicht, daß es nur Bartels. - Püringer, Auguſt : Fried:.

verkannte Dichter gäbe (Schaffner, Hein- rich Bartels : Guſtav Adolfs deutſche Sens

rich Mann) bis zu der gegenteiligen Bez dung. Beſprochen . In : Deutſcher Volks:

hauptung (,,es gibt heute kein Verkannt: wart. Ig. 8, H. 8, Mai. S. 245—249.

ſein .“ Sternheim , Federer, Bahr). Thomas Blund . — Goeß , Wolfgang : Hans Fried :

Mann paraphraſiert die Metaphyſik des rich Blunck . In : Deutſche Rundſchau.

Ruhmes u. ſchließt „ Wüßten die Redat: 3g. 52, April. S. 51-53 .

tionen, wie ſehr ſie uns zuſeßen u. uns Borchardt. - Die literariſche Welt. Ig. 2 ,

verſtören mit ihren Rundfragen ...“ Nr 15, 9. April. (Rudolf Borchardt ges

lampe , Hans : Kaufmannsromane in uns widmet.) ( 8 S. 2°

ſerer Schülerbibliothek. In : Deutſche Han: Darin : Hugo Schäfer, Stunden mit B.

delsſchul-Warte. Ig. 6 , Nr 8, 15. April. Stimmen über R. B. (Thomas Mann ,

S. 77–79. Jakob Waſſermann , Karl Vobler.)
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Boßhart. - Zimmermann, Joſ.: Ja: Maderno , Alfred : Wilhelm Fiſcher in

kob Boßhart. In : Die Bücherwelt. Ig. 23, Graz. Zum 80. Geb. In : Der Heimgarten .

H. 4. S. 145–150. Ig. 4, Nr 16 , 16. April. S. 122–123.

Carofía. - Heuſchele, Otto : Hans Ca: Frank, Leonhard. — fania , leo : Was ar:

roſſa. In : Die literatur. Ig. 28, H. 8, ten Sie ? Geſpräch mit Leonhard Frank.

Mai. S. 462—465. Anſchließend Auto- In : Die Literariſche Welt. Ig. 2, Nr 16 ,

biographiſche Skizze v. Caroſſa. S. 465/6 . 16. April. S. 1 .

Claudius. – Schaefer, Albert E .: Her- George. — (G. B. :) Stefan Georges

mann Claudius. In : Die Propyläen . Ig. 23, Dante-Überſegung. In : Die Hilfe. 1926 ,

lfg 30, 23. April. S. 235. 9 , 1. Mai. S. 172—173.

Conrad . - Du MoulinsEdart, Graf: füßeler , Heinrich : Stefan George. In :

Zum 80. Geb. M. G. Conrads. In : Der Die ſchöne Literatur. Ig. 27, Nr 5, Mai.

Heimgarten . Wochenſchr. d . Bayerſchen S. 193—202. Anſchließend S. 202—207

Staatsztg. Ig . 4, Nr 14, 1. April. S. 106 . Bibliographie von Eliſabeth Frels.

Graf, Alfred: Zum 80. Wiegenfeſt Michael Handel.Mazzetti. - Berger, Franz :.

Georg Conrads. In : Fränkiſche Heimat. Enrica von Handel-Majjetti, Sand- Iris

Ig. 5, 4. April. S. 139–142. logie. In : Die oſtbairiſchen Grenzmarken.

Kutra , Arthur Ernſt : Michael Georg Con: Ig. 15, 3. S. 65–68 .

rad, der Achtzigjährige. In : Die Litera: Hohlbaum, Robert: Ein Selbſtbekennt:

riſche Welt. Ig. 2, Nr 15, 9. April. S. 7. nis. In : Lages - Poſt. Linz. Ig. 62, 81 0.

Oreicher. - Schönherr, Johannes :, 8. April 1926.

Runſtzigeuner u. proletariſcher Dichter. Holz. — Benzmann, Hans : Arno Holz.

Dem Gedächtnis Martin Dreſchers. In : In : Das deutſche Drama. Ig. 6 , 3, 1. April.

Die Volks-Bühne. Ig. 13,5,Mai.S.35-36. S. 107–115.

Ebhardt. - Bonfort, Helene: Melanie Katſer.— Graeßer, Franz: Georg Kaiſer,

Ebhardt, eine Perſönlichkeit. In : Frau u. der Zeitdichter. In : Das Prisma. Duis

Gegenwart. 1926, Nr 17. S. 2. burg - Bochum . Ig. 2, H. 26. S. 278-280.

Eggersglüß . - Niederdeutſcher HeimatsNiederdeutſcher Heimat- Helwig , Paul : Der Kampf mit der Wirk

freund. Ig. 5, Nr 5, Febr. (Heinrich lichkeit im Drama Georg Kaiſers. In :

Eggersglüf- Nr ]. Hamburg. Beil . 3. Pro- Masken. Ig. 20 , H. 17. S. 260—268.

grammheft des Ernſt-Drucer - Theaters. Kerr. — Kraus , Karl: Kerr in Paris . In :

(S. 193—240 ). Die Fackel. Wien . I. 27 , Nr 717–723,

Aufſat „ H. E. als Dichter “ und Proben . April. S. 47–67.

Eichert.- Katann ,Dsfar : Franz Eichert. Klabund. Frank , Bruno : Klabund.

E. Erwägung. In : Der Gral. Ig. 20, H. 7, In : Blätter 0. ſtädt. Bühnen Frankfurt a .M.

April. S. 402-408. 3g. 1926 , H. 15/16 , 10/23 April . S.93-94.

Eulenberg. – Serau , Richard : Herbert Rolbenbeyer. Bernt, Alois : Erwin

Eulenberg. E. Bildnis des Dichters. In : Guido Kolbenheyer. In : Deutſche Arbeit.

Die Einkehr, U.-Beil. 0. Münchner Neue: Ig. 25, 6, März. S. 187—191 .

ſten Nachr. Ig. 7 , Nr 29, 28. April. S. 120. Matthießen , Wilhelm : Kolbenheners Pa:

Fiſcher, Wilhelm. — Elſter , Hanns Mar: racelſus- Werk. In : Drplid. Ig. 3, H. 1 .

tin : Wilhelm Fiſcher in Graz. Zu f. Geb. S. 81–84.

am 18. April. In : Die Propyläen. Ig. 23, Kranewitter. Dörrer, Anton : Der

lfg . 29, 17. April. S. 227–228. Tiroler Dramenbildſchnißer Franz Krane:

Kammerhoff, Ernſt: Ein Gedenkblatt zu witter. In : Markwart. Ig. 2, 2, lenzmond.

Wilhelm Fiſchers 80. Geb. am 18. April.

jn : Die Schulpflege. Ig. 32, Nr 16, Laudner. — Thieß , Frank : Rolf laud:

17. April. S. 187–188 . ner . In : Crefelder Blätter f. Theater u.

Keulers : Wilhelm Fiſcher -Graz. Zu ſ. Kunſt. Ig. 2, 1925/26, H. 12. S. 90–91.

80. Geb. In : Der Gral. Ig. 20 , H. 7, Reinboth, Gerhard : Zum „ Sturz des

April. S. 454-455. Apoſtels Paulus“. E68. S. 91–94 .

܀

S. 28–30.
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Mann, Thomas. Brod, Erich : Tho: Grundzüge der Lebensanſchauung R. M.

mas Manns ,,Bemühungen “ . In : Schweiz. R.B.] In : Freie Welt. Gablonz a. N.

Mhe . Ig. 6 , 1 , April. S. 38–43. Ig. 6 , H. 139, 24. April. S. 15—20.

Du Bos , Charles : An Thomas Mann. Schwarz, Juſtus : Fragen heutiger Reli:

(Rede, gehalten anläßlich des Empfanges gioſität bei Rilke. In : Die chriſtliche Welt.

durch die Union Intellectuelle Fran- Ig . 40 , Nr 7, 8. April. Sp. 329–333.

çaise " am 21. Jan. 1926.) In : Europäiſche Schröer. Bähr, Walter : Guſtav

Revue. Ig. 2, H. 1 , 1. April. S. 31–41 . Schröer, der Erneuerer des deutſchen

Kaßner , Rudolf: Zu Thomas Manns Bauernromans in Thüringen. In : Pflü :

Zauberberg“. In : Die Literariſche Welt. ger . Mühlhauſen . Ig. 3, H. 4, Oſtermond.

Ig. 2, Nr 17, 23. April. S. 4. S. 148–152.

Müller -Partentirchen.- Frit Müller : Schröder, Paul : Der Lehrer in Guſtav

Partenkirchen. Faſt eine Biographie. In : Schröers Werken. Zu Schröers 50. Geb.

Die Kultur. Ig. 4, H. 7, April. S. 1–2. In : Pädagogiſche Warte. Ig. 33, H. 8,

Muſil. — Fontana , OskarMaurus :Was 15. April . S. 366-369.

arbeiten Sie ? Geſpräch mit Robert Mu: Schwarzkopf. Rođenbach , Martin :

ſil. In : Die Literariſche Welt. Ig. 2, Nr 18, „ Der ſchwarze Nikolaus." In : Orplid.

30. April . S. 1 . Ig. 3, H. 1. S. 84-86 .

Rebfiſch. - Sprüngli, Theo A.: Hans Sommer. · Fuhrmann, Theodor : Fe :

I. Rehfiſch. Zur Erſtaufführung v. „Nickel dor Sommer. In : Archiv f. Volksſchul:

u. d . 36 Gerechten“ . In : Die Theaterwelt. lehrer. Ig. 29, H. 11 , Mai. S. 587–590.

Düſſeldorf. 1925/26 , H. 17, 1. Mai. Übelader. – Geyer, Chriſtian : Zheo:

S. 399401. will Uebelader. In : Bärenreiter- Jahrbuch .

Reventlow , Franziska Gräfin . — Frank , F. 2, 1925. S. 16-19.

Rudolf : Mahnmachings [ = Schwabingo] Ulik. Rille , Paul : Arnold Uliß . In :

Klaſſiker. In : Die literatur. Ig. 28, H. 8, Das Tagebuch . Ig. 7 , H. 15, 10. April.

Mai. S. 453-455. S. 576–579.

Rhein. Bähr, Walter : Meiſter und Windler, Joſef: Brief an Walter v .Molo .

Sänger. Erinnerungsblatt an d. 75. Geb. [ Erwiderung auf Molos Brief über W.]

Bernhard Rheins am 4.März [ 1851–1915). In : Die Literatur. Ig. 28, H. 8, Mai.

In : Thüringer Monatsblätter. Ig. 34, 4, S. 455-456.

April. S. 55–57. Zudmayer. Fechter, Paul : Der

Rilke. -- Leontion : Ein Buch über Rilke. Kampf gegen den Weinberg. In : Masken .

[Eingehende Anzeige D. Emil Gaſſer, I. 20 , H. 16. S. 241-244.

Bühnen

Caſſeler Uraufführungen Wilde Ehe wirkt als Motiv eines Tra :

God, Iwan : Der Stal des Augias. gikers jüngſter Obſervanz wie ein Rück :

Tragödie in fünf Aften. Kleines The: fall in die weiland ſeligen Jagdgründe

ater. 27. Februar. des Naturalismus und wird nicht über:

Glaeſer, Ernſt: Seele über Bord. zeugender, wenn ſie in einem Jüngling

Tragikomödie in ſieben Szenen. Kleines gipfelt - Frucht eines Ehebruchs, der ge:

Theater. 28. Februar. ſeßlich nicht minderwertiger iſt als dieſe

Faeft, Robert : Opferſpiel. Staats: Ehe – einem wenn auch noch ſo zeit:

theater. 15. April. (Buchausgabe: leip- echten lauſejungen, deſſen moskowitiſche

zig, Grethlein & Co.) Efſtatif ſich in einem Revolverícuß Luft

Gaebel, Kurt : Leute von da drüben . macht – tödlich , leider nicht für den

Drei Einakter. KleinesTheater. 19.April. Schüßen, ſondern für die vergleichs
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weiſe noch am eheſten erträgliche Figur ſymptomatiſch. In ſeeliſch hochgeſpann :

des Geſchehens, jene Frau, die troß des ter, geiſtig ſtark bewegter Handlung zeigt

Schmußes in dem Augiasſtall ihres auf es an der Figur des Königs bas Ringen

den Sand trügeriſcher Leidenſchaft ge- um den Glauben an die Menſchheit und

bauten Lebens aufrecht ſteht, eine gute an der in ihrer Rebellion unterlegenen

Zielſcheibe freilich für die andern, denen Stadt eine von Akt zu Aft ſich ſteigernde

ſolche Beherrſchung weſensfremd iſt. Läuterung zu einem Gemeinſchaftsgefühl,

Der einzige wirklich ariſtokratiſche Menſch deſſen Erlebnis nicht nur den König be:

in dieſem Ariſtokratenſtüđ - es handelt zwingt und aus ſeinen Zweifeln erlöſt,

ſich um ruſſiſche Emigranten – muß ſondern auch die innerlich unfreie, weil

geopfert werden um der Heroiſierung un- aus mehr oder minder eigennüßigen

reifer Gefühle willen ; das iſt der objek: Motiven erfolgte Opferbereitſchaft von

tive Sinn dieſes dramatiſchen Elabo- ſechs Bürgern ebenſo hinfällig erſcheinen

rats, mit deſſen Darbietung die „Junge läßt wie das heroiſche Opfer des Zim

Generation " des Herrn Jo Lherman fich mermanns, der nach hartem Gewiſſens :

keinerlei geiſtiges Verdienſt erworben hat kampf ſich aufmacht, wenigſtens einen

Glaeſers Stück, deſſen Held ein der Sechs durch ſeine eigene Hingabe

Feigling iſt, ſpiegelt lediglich feſſelloſen vom Galgen zu löſen . Der Sinn des

Geſchlechtstrieb, der auch vor den Altar: Werkes beſagt weder, daß der Menſch

ſtufen einer Kirche nicht Halt macht. Mas gut, noch, daß er böſe ſei, verkörpert viel:

dieſe Menſchen, die mindeſtens zur Hälfte mehr die beiden Ertremen überlegene

ins Jrrenhaus, wo nicht ins Zuchthaus Anſchaung, daß die Menſchheit höheren

gehören, miteinander reden , iſt lediglich Aufſchwungs fähig iſt, als die materiali:

ein Mißbrauch der deutſchen Sprache, für ſtiſche Schulweisheit, und reineren Emp

die ein Strafgeſeß eigens erlaſſen werden findens, als die Triebvergottung einer in

dürfte. HerrLherman, der dieſes dann mit ihre Unreife förmlich verbohrten Jugend

Recht von der Polizei verbotene Produkt ſich träumen läßt. Im Rahmen des My

geiſtiger und moraliſcher Negation auf ſterienſpiels wird alſo etwas geformt,

die Bühne gebracht hat, entblödete ſich das inhaltlich über dieſen Rahmen hin:

nicht, ſeinen Schüßling in einem Atem auslangt, ſo daß es am Ende nicht

mit - Hölderlin zu nennen . Überzeugen : wunder nimmt, wenn der Rahmen ſelbſt

der konnte ſich die kulturelle, mithin nicht mit ſeiner Gliederung in fünf Akte und

bloß polizeiwidrige Ahnungsloſigkeit der mit der in ihr ſich auswirkenden geſchick

„ Jungen Generation “ kaum interpretie- ten Verteilung der dramatiſchen Akzente

ren . Der blasphemiſche Inhalt der „,Tra- einen ſelbſtändigen Charakter annimmt.

gikomödie“ fand ſo ein würdiges Gegen- „Da drüben“, das iſt das Jenſeits, die

ſtück. andere Seite des Lebens, die der Menſch

Faeſis „ Opferſpiel“ iſt für das Be: bei Lebzeiten nur in geſteigertem Seelen

ſtreben , über die Erd- und Zeitgebunden : zuſtand kennen lernt. Einbrüche vom

heit der dramatiſchen Dichtkunſt von Drüben ins Hüben und umgekehrt ſind

heute durch das frei verwendete Mittel Gegenſtand der drei Szenen Gaebels, die

des Myſterienſpiels hinauszukommen, alle, wiewohl mit einigem Unterſchieb,
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von tiefer Spannung erfüllt, ſtarken denn der Erfolg war unbeſtritten . Nun,

Eindruck hervorzurufen vermögen . auch die vom Intendanten Kuchenbuch

Will Scheller. geleitete Aufführung trug dazu bei. Die

Shakeſpeare ( ?) : Der Londoner ver . lebensfriſchen Charaktere, die auch dem

lorene Sohn. Volksſtüc in fünf für den Geſchmack der Maſſe zurecht:

Akten . Nach der Überſ. v. Ludwig Lie gebogenen Stück noch Farbe und Fülle

bearb. u. erg. von Ernſt Kamnißer. Ur: gaben, entfalteten ſich zu überraſchendem

aufführung im Schauſpielhaus zu Rect : Reichtum . Erich Sieburg.

linghauſen am 27. März. Wolfenſtein, Alfred: Der Sturm

Von Shakeſpeare ? Dann wäre dies auf den Sod. Drama in einem Aft.

Stück das einzige, das Shakeſpeare aus Seringhaus, Wilhelm : Arktis. Ein

dem engliſchen Bürgerleben, wie er es Drama unter Polarfahrern in vier

ſah und mit lebte, geſchöpft hat. Er hätte Akten . Uraufführung im National:

gegen allen Brauch auf den Abſtand ver : theater zu Mannheim am 10. April.

zichtet, den Hiſtorie oder Märchenſtim- Ein Uraufführungsabend, dem kein Er:

mung zwiſchen ihm und dem Stoff für folg beſchieden war aus Gründen, die

gewöhnlich auftaten. Wohl ſpürt man in den Stücken und in der Aufführung

die Nähe des lear. Vater Flowerbale, der zu finden ſind. Wolfenſtein ſchreibt einen

in Dienermaske dem Laugenichts von gedanklich ſehr befrachteten , wortüppigen

Sohn als eine Art behütender Vorſehung Akt, der geiſtig, ethiſch und dichteriſch

überallhin folgt, iſt verwandt mit ihm , nicht ohne Werte iſt, aber dramatiſdi

und die Gattin, die liebliche Gwendolen nicht genug Auftrieb hat. Er verleugnet

Sporenfahn , deren Treue ben zum ſeine Herkunft aus der Welt des Er:

Straßenräuber und Bettler Geſunkenen preſſionismus nicht, aber er hat Bedeu:

ſchließlich vom Untergang rettet, er : tung über ſeine Entſtehungszeit hinaus,

innert an Imogen und Kordelia. Doch weil er ihr nicht im Sinne übler Aktuali:

eben dies gute Ende, dieſer perverſe tät verbunden iſt. Was iſt ſchwerer:

Drang einer zarten , vor Schmuß und ſterben, töten oder leben ? Ein junger

Gemeinheit inſtinktiv zurückzuckenden Optimiſt rettet einen blinden peſſimiſti

Frau, einem Verkommenen aus dem ſchen Selbſtmörder, gibt ihn aber auf

Dreck zu helfen , die plößliche Wandlung Wunſch wieder dem Tod zurück, indem

des im Prinzip Böſen in den flennenden er ihn im Affekt erſchlägt und damit ſym :

Büßer und die kitſchige Rührſeligkeit des boliſch den eigenen Peſſimismus. Nun

damit herbeigeführten guten Ausgangs aber beginnt das ſeeliſche Drama, ſich

machen Shakeſpeares übrigens auch von im Leid und Leiden die Lebensbejahung

den Fachleuten beſtrittene Autorſchaft zu erkämpfen. Die Aufführung war vom

fraglich. Oder müßte man Herrn Kam: Spielleiter ganz auf das falſche Gleis

nißer, der die ſchon von Tieck überſegten eines üblen Erpreſſionismus geſchoben

Kernſtücke überarbeitete und ergänzte, und hielt ſich an eine längſt vom Dichter

die Verantwortung für den mißratenen preisgegebene und zudem durch Striche

Schluß aufbürden ? Dem großen Publi- verſtümmelte erſte Faſſung. Kühle Ab

kum hätte er es damit zu Dank gemacht, lehnung war die Folge.lehnung war die Folge. — Seringhaus

1
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gibt das Schidſal von vier Teilnehmern und im Herzen konnte auch die an und

einer Arktiserpedition. Drei Europäer für ſich gute Dresdner Aufführung, die

kommen um und erleben den Loo aus Mieſau leitete und für die Schauſpieler,

ihren Charakteren heraus verſchieden . wie Friedrich Lindner, Alfred Meyer,

Die Eskimofrau, ein Stück Natur, wird Alice Verden und Hertha Schröter, viel

gerettet. In ihr ſiegt untödlicher Lebens- ehrliche Mühe aufwandten, nicht be

wille, der auch im Tod keinen Schrecken ſeitigen .
Will Vesper.

ſieht, ſondern eine dem Leben gleich- Rlabund : Brennende Erde. Schau

berechtigte Form des Daſeins. Der dich- ſpiel in 3 Akten. Schauſpielhaus zu

teriſche Einfall wird nicht dramatiſch. Frankfurt a. M. am 21. April.

Es bleiben vier Einzelſchidſale ohne Den Anſtoß zur „Brennenden Erde"

dramatiſche Verflochtenheit. Die Akte gab eine Novelle eines jungen ruſſiſchen

ſind gefüllt mit dem geſtalteten Erlebnis Schriftſtellers und der Wunſch Klabunds

einer gegebenen Situation. Die Sprache für ſeine Gattin , eine Schauſpielerin,

iſt ſtređenweiſe anſchaulich, kraftvoll und eine Rolle zu ſchreiben . Das Naturkind

dichteriſch ; die Charakteriſtik von ges Marusja führt den frommen Vätern

konnter Geſchloſſenheit. Nur der pralle eines abgelegenen Kloſters den Haus

zweite Akt gibt der Hoffnung auf drama- halt und wird von Rjurik, dem Sowjet

tiſche Reife Raum . Die Aufführung war kommiſſar des Diſtriktes, geraubt. Es iſt

konventionell, ohne Rhythmus und Me: prophezeit, daß eine Jungfrau den zwei

lodie. Allein Frau Andor erkämpfte in ten Heiland gebären werde, um die von

ſchöner Leiſtung den Achtungserfolg. Revolution , Morð und Gewalttat , bren

Friß Hammes. nende Erde" zu erlöſen. Die Prophe

Raiſer, Georg : 3weimal Oliver. zeiung zielt auf Marusja, die mit Rjurik

Uraufführung im Staatstheater (Schau : in der ſtädtiſchen Dachkammer hauſt, ſich

ſpielhaus ) zu Dresden am 15. April. ihm aber in frommer Ahnung entzieht

( Buchausgabe: Verlag Die Schmiede, und ihm ſchließlich , als Knabe verkleidet,

Berlin .) mit Afanaſiew , der ſie liebt, davonläuft.

Elf deutſche Theater machten ſich den Im Feldlager der Roten Armee auf:

gleichen Abend an der Uraufführung gegriffen , wird Afanaſiew vom Kom

dieſes traurigen Schwankes mitſchuldig, mandanten Rjurik zum Erſchießen ver:

als handle es ſich um ein Werk, das man urteilt, Marusia den Soldaten zur

gar nicht ſchnell und breit genug vor die Schändung geſchenkt. Zerrütteten Geiſtes

Öffentlichkeit ſtellen könne. Wieviel ſtirbt ſie. Die Weiße Armee greift an.

Liebe, Koſten , Mühe und Geduld der Zu: Die Erde brennt. Marusjas Leichnam

ſchauer wurden verſchwendet an eine wird von den frommen Vätern geholt.

plumpe Banalität, an eine geiſtige Hoch- Sie werden ſie mit nach Norden nehmen

ſtapelei durchſichtigſter und miſerabelſter und in einen Eisblock ſchließen , an dem

Mache. Man ſchlich mit einem Kaben : das Feuer erliſcht.

jammer davon, als hätte man mit einem Das zieht alles lendenlahm vorüber,

faben, widerlichen Schwäßer gezecht. die Lücken ſind mit unlebendigen Wachs:

Den bitteren Geſchmack auf der Zunge figuren , mit unzuſammenhängenden
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„Stimmungen“ ärmlich ausgefüllt. Die Kunſt, überzeugender im Kindlichen als

Figuren um die weibliche Hauptfigur im Heiligen. Die Unmöglichkeit des

bleiben primitiv -ſkizzenhaft; es gehen Stüds wurde durch die gute Aufführung

keine Antriebe von ihnen aus, und daher wenigſtens einigermaßen vertuſcht.

wirken ſie tot und langweilig ; vollends Werner Deubel.

auch , weil ſie ſich viel zu breit machen Fleißner, Marie Luiſe : Fegefeuer in
müſſen in den drei langen Akten, die der Ingolſtadt, Uraufführung im Deut:

ſchmächtigen Novelle gewaltſam ab- ſchen Theater („Junge Bühne " ) zu

gequält worden ſind. Ein paar auf Berlin am 25. April.

geklebte, billige Theatereffekte ändern Seit langem hat die Junge Bühne"

daran nichts , machen die Sache höchſtens nun einmal eine offenbare Begabung

noch peinlicher. Wenn der „Handlung“ durch ihre Aufführung gefördert, wenn

gänzlich die Luft ausgeht, muß als be: hier auch das Novelliſtiſche noch ſtärker

währtes Stimmungsmittel ein ruſſiſches iſt als das Dramatiſche. Dunkel und

Lied herhalten. Der Dialog, weich und verſchwommen gibt ſich allerdings die

verwaſchen , torkelt herum wie ein Be: Handlung. Ein junger Menſch bekommt

trunkener, da keiner der Rebenden und das Mädchen , das ihn früher einmal

am wenigſten der Autor ſelbſt etwas zu zurü&gewieſen hat, in ſeine Gewalt, weil

ſagen hat oder nur genau weiß, was er er von ihrem Fehltritt erfahren hat.

will. Der Stil des Ganzen iſt, wie meiſt Der Gedanke, ihre Schuld auf ſich zu

bei Klabund, eine ſeltſame Miſchung nehmen , wird in ihm immer ſtärker ; er

von ſalopper Formloſigkeit und äſtheti: fühlt ſich , ins Religiös-Myſtiſche ver

ſcher Geſpreiztheit. Schreckliche Banali: krampft, als Erlöſer der Menſchheit. Da

täten wirken wie ein leßter, ohnmächtiger aber das Adzuirdiſche in ihm von neuem

Appell an den Geſchmack des geiſtig die Oberhand gewinnt, ſo bleibt ihm ,

armen Allerweltspublikums. dem innerlich Zerriſſenen, im Fegefeuer

Erfährt man aber, daß der Autor ſei- der kleinen bayeriſchen Stadt Gemarter :

nem ſaftloſen Gemächte den Kommen: ten nur das ſelbſtgewählte Ende. Viel

tar gegeben , es ſuche unſere Zeit ( ſchaum : Epiſodenhaftes rankt ſich in merkwürdi

ſchlägeriſch ſeßt er hinzu : unſer „heu: gen romantiſchen Geſtalten um die uns

tiges Heute“) als „Mythos“ darzuſtel: ſicher geführte Handlung, und es wird

len , ſo weiß man nicht, ob man mehr dies von ihnen aphoriſtiſch ausgeſprochen ,

für unſere Kultur bezeichnende Schwer- was die Dichterin eigentlich hätte drama

gewichtsliteratentum belächeln oder un- tiſch geſtalten müſſen . Troß allem aber

ſer „ heutiges Heute“ bedauern ſoll. iſt die Formung im einzelnen doch wieder

Den Hauptanlaß dazu, daß das Un- ſo ſtark, die Charakteriſtik ſo ſicher und

drama tatſächlich beklatſcht wurde, gab die Atmoſphäre ſo greifbar, daß man ,

Intendant Weichert, der ſich der Auf- auch über ungewollt Komiſches bis

führung mit rührender Gewiſſenhaftig: weilen , mit geriſſen wird. Nur eine offen :

keit angenommen hatte. Carola Neher, bar bewußte Neigung zur Blasphemie

die Gattin Klabunds, ſpielte die dankbare hinterläßt einen bitteren Nachgeſchmac .

einzige Frauenrolle mit mehr Natur als Die Regie von Paul Wilde ſchuf mit

m
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namhaften Darſtellern wieder eine der wieder einmal . in das Chaos zurück

vorbildlichen Aufführungen der „ Jungen geriſſen einer ſchon nicht mehr menſch

Bühne" . i . V. Paul Habermann. lichen Eriſtenz, die nur vom Serus her

Sahnn, Hans Henny : Medea. Ur: erlebt und handelt. Wer ſchon beim

aufführung im Staatlichen Schauſpiel: Leſen des Manuſkriptes vergeblich nach

haus zu Berlin am 4. Mai. einem großen dichteriſchen Gefühl ge

Unbekümmert um räumliche und zeit: ſucht hat, empfindet bei der Aufführung

liche Grenzen – , Ballungen ! Ballun-: Plattes und dick Geſeßtes, gemacht An

gen !“ — bringt Jahnn in einem Akt von tikes und aufgepluſtert Dämoniſches

zweiſtündiger Dauer den Medea-Stoff peinlich und zweifelt, ob von hier aus

auf die Formel des Primitiven, des Ur: ein Talent ſich entwickeln wird. Die Auf

Inſtinktes. Dieſer Ur - Inſtikt iſt für die Führung unter I. Fehlings Regie über:

jungen Dichter das Geſchlechtliche und ſeşte das Chaos in Gebrüll, hatte in den

für den Verfaſſer des Paſtor Ephraim choriſchen Partien allerdings höchſt be:

Magnus" nun ſchon gar ! Wir werden friedigende Löſungen . Hans Knudſen.

Mitteilungen

Die Deutſche Shakeſpearegeſell : tiſche Erforſchung der in den tiefſten

ſchaft hielt ihre Jahreshauptverſamm : Quellen des Volkstums wurzelnden

lung am 22. April in Weimar ab. Den Theaterkultur des ſüddeutſchen Volks

Feſtvortrag hieltProf. Friedrich Gundolf: Kreiſes iſt, gegründet .

Heidelberg über ,,Antonius u . Kleopatra. “ Der literaturpreis der Stadt

Die Geſellſchaft für Theater : Wien für 1926 iſt Friş Bürgel, Robert

geſchichte hielt ihre Hauptverſamm: Michel und Ernſt Scheibelreither zuer :

lung am 25. April in Berlin ab. Den kannt worden .

Feſtvortrag hielt Prof. Georg Wit- Der Goethebund in Bremen hat unter

kowski- leipzig über , Meiningertum und Mitwirkung des Bremer Schauſpiel:

Bühnenkunſt der Gegenwart“. hauſes und der Vertriebsſtelle des Ver :

Die internationale Schauſpieler: bandes deutſcher Bühnenſchriftſteller

konferenz, die von den Schauſpielern und Bühnenkomponiſten in Berlin eine

Deutſchlands und Öſterreichs angeregt Stiftung begründet, um das deutſche

worden war, wird vom 23. bis 26. Juni Drama der Gegenwart praktiſch zu för

in Berlin tagen . Es werden vertreten dern. Alle drei Jahre ſoll unter der Bes

ſein : Amerika, Dänemark, Deutſchland, zeichnung Bremer Schauſpielpreis

England, Frankreich , Japan , Italien , ein Betrag von 5000 Mark für das beſte

Iugoſlawien, Holland, Norwegen, deutſche Bühnenwerk ernſter oder heiterer

Öſterreich, Polen, Rußland, Schweden, Art zur Ausgabe kommen, das erſtemal

die Schweiz, Spanien, Ungarn . ſpäteſtens am 1. Dezember 1926. Der

In München wurde auf Anregung Wettbewerb fteht allen deutſchen Büh:

von Prof. Dr. Urthur Kutſcher am 9. Mai nenſchriftſtellern zur Beteiligung offen .

die Geſellſchaft für das Süddeut: Für die einzureichenden Stüde wird bei

iche Theater, deren Zwed die ſyſtema: völlig freier Stoffwahl nur gefordert,
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daß ſie noch nicht aufgeführt ſind. Die Zur Errichtung eines würdigen Grab

am Wettbewerb teilnehmenden Werke mals für den niederdeutſchen Drama:

müſſen ſpäteſtens am 1. Oktober 1926 tifer Friß Stavenhagen werden Stif

bei der Geſchäftsſtelle des Goethebundes tungen erbeten auf Poſtſcheckkonto 41059

in Bremen, Altenwalls -Contrescarpe 2, ( Dr. Witt, Flensburg) beim Poſtſchedt:

in Druck oder guter Maſchinenſchrift amt Hamburg unter der Angabe „ Sta

möglichſt in mehreren Eremplaren ein: venhagen -Grabmal“.

gereicht werden . Name und Adreſſe des Gedenktage im Juni. Um

Verfaſſers ſowie das Porto für Rück: 1. Juni iſt der 100. Lodestag des Pfar:

ſendung der Manuſkripte ſind in ver- rers Oberlin (vgl. den Roman Lien :

ſchloſſenem und nur mit dem Titel des hards ), am 6. der 320. Geburtstag Cor:

Werkes verſehenem Umſchlage der Sen: neilles, am 8. der 50. Lodestag von

bung beizufügen . George Sand, am 23. der 1o. Lodestag

Deutſche Dichtung im Auslande. Heinrich Hansjakobs, am 29. der 180 .

Unter dem Titel „ Goat Song" er : Geburtstag von Joh. Heinrich Campe.

lebte im Guild Theatre in New York Geburtstage im Juni. - 60. Ge:-

Franz Werfels Bockgeſang " ſeine mit burtstag: am 16. Paul Wittko in Ham:

ſtarkem Beifall aufgenommene erſte burg, geboren in Ragnit (Oſtpr.).

Aufführung in engliſcher Sprache. 50. Geburtstag: am 5. Karl Anzen:

Georg Kaiſers „ Kolportage“ erlebte im gruber in Wien , geboren ebenda .

Deuvre- Theater zu Paris unter dem Ti
Artur Fürſt, geboren in Roſenberg in

tel ,,Poisson d'Avril ou Les Griffes du
Weſtpreußen , bekannt durch ſeine allge:

Destin “ am 1. April ſeine franzöſiſche meinverſtändlichen techniſchen Werke, iſt

Uraufführung ; das Werk fand keinen 46jährig am 12. Mai in Berlin geſtorben .

Beifall. — In Kopenhagen wurde am
Ellen Key , geboren auf dem Gut

19. April in Anweſenheit des deutſchen
Sundsholm (Prov. Smaland), iſt in der

Geſandten von Mutius, ſowie der Ges
Nacht vom 24. zum 25. April im Alter

ſandten Schwedens und Rußlands eine
von 77 Jahren in Strand am Wetterſee

deutſche Buchausſtellung eröffnet.
(Prov. Götaland) geſtorben .

Graf Keyſerling hielt einen Vortrag im
Die Jahresernte bringt im bei

Carnegie- Inſtitut zu Paris über das
liegenden Bogen den Schluß der Probe

Thema ,, Seele und Geiſt " .
aus Hans Friedr. Blunds neuem Mär:

Das Manuſkript von Oskar Wildes
chenbuch und beginnt mit dem Abdruck

,,Salome" wurde fürzlich in der Biblio
einiger Gedichte von Hans Leifhelm .

thef des verſtorbenen franzöſiſchen

Schriftſtellers Pierre Louns gefunden (Maiheft S.240) muß es „ Frig Staden
Berichtigung : Unter ,,Gedenktage im Mai “

und gelangte Mitte Mai zur Auktion.
hagen“ ſtatt „Friß Novenhagen“ heißen .

Verantwortlich : Für Artikel. Beſprechungen und Jahresernte’: Wiu Vesper in Meißen , für Zeitídriften :

Dr. Wilhelm Frels, für Bühnen :Dr. FriedrichMichael, für die Redaktion, NeueBücher undMitteilungen : Ernſt

Metelmann, ſämtlich in Leipzig. Anſchrift derRedaktion : Leipzig , Roßſtr.5. - In Deſterreich verantwortlich für

die Redaktion : Leopold Heidrich , Wien 1, Spiegelgaſſe 21 . Verlag von Ed. Avenarius, Leipzig, Poftidects

konto Leipzig 67 292. „ Die idóne Literatur erſcheint monatlich. Preis für das Kalenders Vierteljahr 2 R.

( einſchl. der monatl.16 ſeitigenBeilage , Die Jahresernte '). Beſtellungen nimmt jede Budhandlung entgegen.
Falls nicht durch ortsanſäſſigeBudhandlungen bezogen werden kann, liefert die Verlagsbudohandlung Ed. des
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Herausgegeben von Will Besper Begründet von Eduard Zarnde

Hermann Burte

Von W. Engelbert Deftering

rofeſſor läuger, der bekannte Keramiker und Garten -Architekt, äußerte
,

einmal geſprächsweiſe: „Burte hätte ebenſo gut Maler oder Baukünſtler

als Dichter werden können . “ Nun, den Pinſel hat er in den leßten Jahren

häufig hervorgeholt und, wie ſeine Bilder auf der Deutſchen Kunſtausſtellung

Karlsruhe bewieſen, mit ſtarkem Erfolg. Es ſteďt eine intenſive Anſchauung

und belebte Farbigkeit in ihnen . Die Nur-Schriftſtellerei iſt ein gefährlicher Be:

ruf. Amt oder freiwillige andere Betätigung, die in Berührung mit der Welt

und dem Leben bringen , ſchaffen erſt eine ausgeglichene Atmoſphäre, die der

Monomanie entgegenwirkt und zur Verjüngung des dichteriſchen Ich durch

neue Erfahrung, durch Berührung mit der Mutter Erde verhilft. Obwohl die

Welt-Anſchauung des Malers eine andere iſt als des Dichters, muß doch , wie

viele Beiſpiele zeigen , ein innerer Zuſammenhang beſtehen . Jener geht von

der ſinnhaften Erſcheinung aus und geſtaltet ſie nach linearen, flächigen oder

räumlichen Gefeßen . Der Dichter geht von Gedanken und Gefühlen aus, alſo

von innerer Bewegung und bannt dieſe ins Wort, um beim Hörer und leſer

wieder innere Bewegung hervorzurufen.

Bei Burte hat man den Eindruck, daß das Gedankliche ſtärker walte als das

Gefühlte, der Geiſt mächtiger als die Seele, der Wille kräftiger als der In

ſtinkt. So heben ſich einige wenige Zentralprobleme in ſeinem Schaffen ab,

um die ſein Denken kreiſt, denen er Ausſprache verſchafft. Ich, Weib , Volk,

Gott heißen ſeine magiſchen Worte. Das Ich , der Mann im Banne der Frau,

leidend am Eros und doch herrſchſüchtig, heroiſch , Wiltfeber, Uß, Simſon

zwiſchen zwei Frauen, der Dunkeln, Volklichen , Triebhaften und der Blonden,

Adligen, Vergeiſtigten. Der Held als Führer des Volkes, Verachter der

formloſen Maſſe, geprüft an leidenſchaften, zerrieben zwiſchen Heimat und

Fremde : Wiltfeber, der Heimgekehrte voll tragiſchen Schmerzes über die Schä

den, die die Heimat zerfreſſen ; UB, durch ſinnloſe Leidenſchaft abgezogen von

der Führerpflicht, bis er, vom Genuß geneſen, ſich auf ſein Amt beſinnt; Sim:

ſon, aus Iſrael zu den Philiſtern übergetreten, der ſchließlich im leið heim

findet und die Feinde ſeines Volkes züchtigt. Der Volksgedanke wird geſteigert
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zur bewußten Staats-Idee, für die Katte ſtirbt, für die Uß ſich läutern muß,

um derentwillen Warbeck das los des uſurpators leidet. - Das Thema ,Gott"

ringt in Wiltfebers Predigt vom Reinen Kriſt, dem vom jüdiſchen Wüſtengott

befreiten Idealbild des Erlöſers, nach Form und Geſtalt ; es macht den Sim

ſon zum leidenſchaftlichen Bekenner und Dagon - Vertilger ; eg findet einen

glaubensſtarken , manchmal myſtiſch verklärten Niederſchlag im dritten Teil

von „ Madlee" .

Der Schnittpunkt der Linie vom Ich zum Volk heißt Heimat. Ihr beſonders

gilt Burtes Werk. Dort in ſeinem Stammland im Wieſental hat er ſich nieder:

gelaſſen ; dort ſind die Wurzeln ſeiner Kraft, dort iſt der Punkt, wo er ſeinen

archimediſchen Hebel anſeßt. Zwiſchen ihm und ihr gehen die Quelladern hin

und her. Dort findet ſein Ich die Ausſtrahlungen zu Weib, Volk, Gott am

reinſten und läßt ſie aus der Enge in die Weite hinausziehen .

Im frühen Sonetten-Zyklus an die vornehme Engländerin „ Patricia “ (in

der Tragödie ,,Warbeck “ heißt eine Hofdame ſo) verbindet ſich heißes Liebes :

empfinden ſchon mit der Erkenntnis des eigenen Ich. Das Gefühl für zucht:

vollen Adel hebt bewundernd die Augen . ,, Dein Stamm iſt adlig, ich bin aus

der Maſſe." Aber in dieſer liebe wächſt ſein Stolz. Und da er ſpäter zur Ges

liebten der Jugend zurückkehrt, zu Magdalene oder Madlee, braucht er keinen

Schritt abwärts zu tun. Denn in dieſer Markgräflerin erwächſt ihm das Sym :

bol der Heimat in all ihrer ſtrahlenden Schönheit, in ihrem ganzen nobeln

Seelenwert. Sie wird blutvoll und körperhaft, zum Sinnbild alles deſſen , was

mit Vaterland, Muttererde, Jugendglüd zuſammenhängt; und auch ſie trägt

den Adel ihrer Raſſe. Was er über ſie zu ſagen hat und über all das, was den

Inbegriff ihrer Heimat ausmacht, drängt ſich ihm in der geſättigten , unges

brochenen goldhaltigen Mundart des Wieſentals zu prachtvollen Gedichten .

Selten ſingt er Idyllen wie ſein verehrter Meiſter Hebel ; aber er faßt die ge

wandelte Zeit und die gewandelte Umgebung, Menſchen und Milieu , in erleb

niskräftige, oft dramatiſch -balladenhaft bewegte Strophen , in denen Ernſt und

Scherz ſich wiegen. — Uus dem hochdeutſchen , noch werdenden Gedichtband

,, Urſula " (wer den Wiltfeber " kennt, weiß Beſcheid um Madlee und Urſula )

hat Burte ſchon mehrfach einzelnes veröffentlicht, das ſeinen ſtarken Geiſt,

die ſicher bildende Hand, die Kraft der Viſion und den Vollklang der Akkorde

erweiſt. Hinter bewußt gepflegter Wortkunſt verbirgt ſich ein wurzelhaftes

Sprachgefühl, das ſich im Gleichklang harmoniſch oder antithetiſch ausdrückt.

Über das Wortſpieleriſche trägt der aufgedecte Sinn hinweg. Rhythmus

wiegend und leicht oder langhinwallend ſchlägt in Dur oder Moll die ergreifen :

de Melodie. Was Dehmel 1910 von Burte ſchrieb, hat ſich in zuchtvoller, reifen
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der Arbeit erfüllt: ,, In ſeiner Natur ſteckt etwas, das an Hodler erinnert; alſo

wird ſich's wohl auch in ſeiner Kunſt mal herausſtellen , ſobald er erſt ganz da-:

hinter gekommen iſt, wodurch ſich Sprachkraft von Kraftſprache unterſcheidet,

rhythmiſche Struktur von metriſcher Konſtruktion. ... Jedenfalls iſt Burte

der einzige unter den allerjüngſten Verſiferen , von dem man Ergreifenderes

erwarten darf als fingerfertige Flötentöne oder fauſtfertige Paukenſchläge. ...“

Die Schöpfung Burtes galt vorwiegend dem Drama, und mit ,, Katte “ und

,,Simſon “ hat er ja auch ſtarke Bühnenerfolge erzielt. Der ,, Herzog Ug “ ver

leşte durch den Schlußakt und „Der leßte Zeuge“ iſt, techniſch zwar ſehr ge

ſchidt, aber allzu deutlich auf Spannung angelegt, die den ethiſchen Kern

überwuchert. — Zwei Sonett- Bände zeigen ihn als Meiſter ſtrenger Form , die

ſein prägender Geiſt mit lebensvollem Inhalt füllt. Dazu tritt der eine Roman

Wiltfeber“, mehr epiſches Bekenntnis- und Weltanſchauungsbuch , als bloße

Erzählung ; aber neben der Intenſität der Geſinnung padt die Fülle des Klangs

und die ſtraffe Kompoſition , die den Ablauf der Geſchehniſſe in die Spanne

eines Tages zwingt. Hier zeigt ſich deutlich die formgeſtaltende, komponierende

Fähigkeit des Dichters, wie auch in der erſten Ausgabe der „ Flügelſpielerin “,

wo er ſiebenmal ſieben Sonette kunſtvoll zu einem Zyklus fügte . Mit archi

tektoniſchem Blick ſind die fünf Afte des ,, Simſon “ aufgebaut. Der aleman

niſche Gedichtband „ Madlee “ teilt ſich nach einer Einleitung in vier Bücher,

die Volk, Weib, Gott und Ich überſchrieben , den Globus ſeiner Welt um:

faſſen und ihre vier Sphären abſtecken, die in ſich eine Weſenseinheit aus

machen .

Menſch und Erde wollen Seele werden,

Dies iſt aller Dinge leßter Sinn –

verkündet er in einem ſeiner klargeiſtigen Gedichte, und nach Seelenhaftigkeit

zeigt der Kompaß ſeiner ganzen Kunſt. — Gemeſſen an anderen geſchicteren

Poeten unſerer Zeit iſt Burte vom Erfolg nicht verwöhnt worden , wenn er auch

nicht überſehen wird. Der Grund liegt gewiß zum Teil an der Stoffwahl und

der Problemſtellung. „Der kranke König“, „Herzog Ug“, „, Katte“ und „ War

bec! " ( ungedruct) bilden eine innere Einheit, eine dichteriſch vorgetragene

Staatslehre vom ſtarken Königtum , voll reicher Abwandlung, mannigfacher

Beleuchtung und abſoluter Einheitlichkeit. Aber das Thema iſt heute im höch

ſten Maße unzeitgemäß und war es ſchon im Zeitalter der durch Parlamente

beſchränkten Monarchie. Die Art der religiöſen Problemſtellung im Simſon

( Willſt du den Gott in dir entbinden, ſo muß der Menſch in Stücke gehn) ents

ſpricht keineswegs dem myſtiſch nebuloſen, okkultiſtiſch ſchwärmenden oder

mittelalterlich katholiſierenden Empfinden unſerer Zeit. Der 4. Akt allerdings,

.

19*
291



Die ſchöne literatur Nr. 7 / Juli 1926

Simſon in der Tretmühle des Feindes, hat dem geknechteten Vaterland einen

Spiegel vorgehalten, in den man nicht ohne Erſchütterung blickte. Aber im

Ganzen iſt die geiſtige Struktur und die kräftige Geſchloſſenheit der Form in

Burtes Werken, ſo gut wie ihre individualiſtiſche Betonung und ihr mannhafter

Kampfwille heute unzeitgemäß oder, was noch ſchlimmer iſt, ſie werden partei

politiſch eingeſpannt. So kann er heute äußerlich weder mit dem geſchidten

Georg Kaiſer gemeſſen werden , noch mit dem zukunftſicheren Unruh, neben

deſſen Sprachgewalt er freilich ſtehen darf. Aber wenn er , ſo wie mit dem

Wiltfeber und Simſon für ihre Zeit, das heroiſche Werf ſchafft für die Epoche,

die ſich aus der unruhigen Gegenwart heraus gebiert, – an der geiſtigen und

künſtleriſchen Höhenlage fehlt es ihm nicht — wenn er dem ganzen Volk und

Vaterland das Werk ſchenkt, das der „Madlee" für ſeine engere Heimat und

Stammesgenoſſen gleich kommt, werden die Herzen, die jeßt auf Burte hoffen,

nicht umſonſt gewartet haben . (Siehe auch S. 332)

Hermann Burte

1. Biographiſches

Hermann Burte ( Deckname für Hermann Strübe ) iſt am 15. Februar 1879 in Maul:

burg (Baden) als Sohn des alemanniſchen Dialektdichters Friedrich Strübe geboren. Er

beſuchte die Oberrealſchule in Freiburg i. Br. , die Kunſtgewerbeſchule und die Akademie

der bildenden Künſte in Karlsruhe und lebte von 1904-1909 in England und Paris.

Sein Roman „ Wiltfeber “ wurde mit dem Kleiſt- Preis durch Dehmel 1912 ausgezeichnet,

ſeinem Drama „Katte“ wurde 1914 der ſtaatliche Schillerpreis zugeſprochen , aber der

Kaiſer lehnte es ab. Burte, der auch als Maler hervortrat, iſt Ehrendoktor der Univerſität

Freiburg i. Br. und lebt in Lörrach ( Baden ).

2. Literatur

Zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels

Werte

Drei Einalter. Der kranke König. E. Königs- Simſon . Ein Schauſpiel. Ebb. 1917.
drama. Donna Ines. E. Liebestragödie. (277 S. 89)

Das neue Haus. Luſtſpiel in Verſen . Ber : Der leßte Zeuge. Bühnenſtüd in 3 Aufg.

lin : Wiegandt & Grieben 1907 ( ießt : Leips Ebd. 1921. (VII, 133 S. 8°)

zig : Saraſin ). (150 S. 89) Madlee. AlemanniſcheGedichte. Ebd. 1923.

Patricia, Sonette. Leipzig: Saraſin 1910. (452 S. 89)

( 168 S. 89) Carl Spitteler in memoriam . VonHermann

Wiltfeber, der ewige Deutſche. Die Geſchichte Burte, Jonas Fränkel, Romain Rolland,

e. Heimatſuchers . Ebb. 1912. (353 S. 8°) Albert Steffen . Jena : Diederichs 1925.

Herzog Uß. Ein Schauſpiel. Ebd. 1913. (34 S. 89)

(202 S. 89) Mit Rathenau am Oberrhein . Fragment

Die Flügelſpielerin . Sonette. 1 5. 1913. ( 102 aus „Weg und Wahl“. Lörrach : Auer :

S. 8°) — Neue verm. Aufl. 1921. ( 150 S.) Preffe 1925. (30 S. gr. 49 ( Privatdruc .]

Katte. Ein Schauſpiel in s Aufz. Ebd. Apollon und Kaſſandra. Dramat. Dichtg. in

1914. ( 133 S. 8°) Verſen . Ebd. 1926. ( 1165.4°) [ Privadrud .}
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:

:

über Hermann Burte

Knudſen , Hans : Der Dichter Hermann Schlöſſer, Rudolf : Hermann Burtes

Burte. Konſtanz: Reuß & Štta 1918. neueſtes Drama (Simſon ]. In : Konſerva

(75 S.) Die Zeitbücher. BD 86. tive Monatsſchrift. Ig. 70 , $. 9.

Hermann Burtes Sonette. In : Deut:

Zeitſchriftenauffäße ſches Volkstum . Ig. 20 , Juniheft.

Bernoulli , C.A .:H.B.In :Der Leſezirkel. Stahl, rnſt L.: Ein neues Preußen

Hottingen . 1924/25. 8. Heft. S. 94-100. Drama : „ Katte " von H. Burte. In : Bühne

Brandt, Otto H.: H. B. In : Die ſchöne u. Welt. Ig. 16 , H. 24.

Literatur . Ig. 24, H.6.März. S. 101-104 .
Stegemann, Herbert: ,,Wiltfeber, der

Brües , Otto, über H. B. In : Das deutſche ewige Deutſche“. In : D. lit. Echo. Ig. 14 ,

Theater. BD 1. 1922/23. S. 42—54. H. 14. Sp. 1014-1016 .

- Herm .Burte. In : lit. Echo. 1922.Heft8. Unger, Hellmuth: Hermann Burte. In :

Dick , Ernſt : Hermann Burte. In : Wiſſen D. deutſche Drama. Ig. 2, H. 3.

u. Leben . Zürich. Ig. 7 , H. 11 .

Drews , Arthur: Hermann Burte. In : Auffage aus Zeitungen

Preuß.Jahrb.,Dezember 1919. S.410—427. Bohnenbluſt, Gottfried : Hermann Burte.

Düſel , Friedrich : Herm . Burte u.ſ.„Katte“. In : N. Zür. Ztg. 554. 1918 .

In : Weſterm . Monatshefte. Nr. 800 . Droop, Friß, über H. B. In : Frankf. Ztg .

Elſter , Ulerander : Einakter . [Darin beſpr.: 342. 1919. Auch in Tägl. Rundſchau.

Krante Rönig, Ines , Neue Haus.] In : lit. U.- Beil. 236. 1919.

Echo . Ig. 10 , H. 19. Sp. 1349—1353. Goldſchmit, Bruno : ,,Wiltfeber ". In :

Gregerz, Otto von : Madlee “. In : Beil. 8. Hamb. Correſp. 19. 1912. Auch

Schweizeriſche Monatshefte für Politik in Nedar -Ztg ., Unterhaltungsbl. 28. 1913.

und Kultur. 1923. Heft 8. S. 385-396 . Goldſchmit, RudolfKarl, über H. B. In :

Hayen , Richard : Wiltfeber. In : Neues Deutſche Welt, Berl. N. Nachr. 18. 1918.

Leben. Gilbhard 1922. S. 56/57. Knudſen , Hans : Herm. Burte. In : Tägl.

Hoffmann Krayer, E.:H.B.,,, Madlee" . Rundſchau, Unt.- Beil. 219. 1916.

In : Schweizer Volkskunde 1924. Heft 1/3. - , üb. H. B.In:Heidelb .N.Nachr.173.1918 .

Kedeis, Guſtav : Alemannenſang. In : Lite : Beſpr.. ,, Simſon " . In : Deutſcher

rariſcher Handweiſer. 59 , 12. Sp. 713/18. Herold, Deutſche Zeitung 45 u . 77. 1918.

Kiefer, Wilhelm : „Herzog Uß “. In : Bühne lehmann , Alfred, über H. B.In : Leipz.

u. Welt. Hamburg. Ig. 16 , H. 15. N. Nachr. 163. 1918.

Das dramatiſche Geſamtwerk Hermann Deftering , m. É .: Hermann Burte. In :
Burtes. In : Weimarer Blätter. Ig. 3 ,H.3. Pyramide, Karlsr. Tagebl. 38. 1920.

Knudſen ,H.:H.B.In :Hellweg. Ig.1,H.í. Schlaf, Johannes : Beſpr. o. „Simſon“.

König, Friedrich : H. Burtes „ Madlee“. E. In : Tag 5. 1918.

alemanniſches Gedichtbuch . " In : Elſaß- Schlenther, Paul: „ Wiltfeber, der ewige

Lothringen. Ig.2, Nr 3,März 1924.S.59/61. Deutſche“. In : Berl. Tageblatt 367. 1912.

liſſauer, Ernſt, über H. B. In : Die Lite: Stahl , Ernſt Leopold : „ Katte" ( Beſpr.]

ratur. 1924. Heft 10. S. 579—580. In : Beil. 3. Bad. Landesztg. 345. 1914.

Melchinger, Siegfried : H.B. In : Der Tannhorſt, Wilhelm, über H. B. In :

Schönhof. 1924, H. 1, Dkt. S. 1—3. Mannh. Tagebl. 85, 86. 1914. Auch in

Nicolaus , Paul: Hermann Burte. In : N. Bad. Landesztg. 163. 1914.

Das neue Deutſchland. Ig. 7, §. 4 . Waldſtetter, Ruth : „Katte“. In : Basl.

Deftering, M. E .: Hermann Burte. In : Nachr. 442. 1914.

Weid, Hermann : Herm. Burte. In : Hei:

Scheffer, Thafſilo von : Neue Lyrik. delb. Tankbl. 160. 1916.

[Darin beſprochen: Patricia, Sonette .] über „Upolion und Kaſſandra“. In : Basler

In : lit. Echo. Ig. 13, H. 7. Sp. 501 . Nachr. 126. 1926.

Die Lat.Ig. II,§. 7.
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Zur Bilanz der jüngſten literariſchen Vergangenheit

Von 1900 bis 1925

Von Hans Brandenburg

II . Strindberg

Unſer Theater hat ſeit Jahrzehnten nur noch Dichter hervorgebracht, die

durch Stoffe und Technik wertvoll waren , darum wertvoll nur für eine

einzige Generation, für einen europäiſchen Augenblick. Da war Ibſen, dieſer

alte Geſpenſterſeher und Geſpenſterſcheucher, der nun längſt ſelber ein Ge

ſpenſt geworden iſt. Seine Dramen ſind banale Anekdoten, mit Moralen ge:

pfeffert, mit allen möglichen und unmöglichen Mirturen angeſeßt, mit der

größten „ Menſchenkenntnis “ und den beſten Abſichten , das Geſellſchafts:

leben zu verbeſſern. Wer nicht für ihn ſchwärmte, galt als rückſtändig, ſpäter

genau ſo derjenige, der nicht für Oskar Wilde ſchwärmte, aber eine Reihe von

Jahren danach war man plößlich rückſtändig, wenn man überhaupt noch von

dem einen oder anderen ſprach. So wird es auch mit Strindberg gehen, dem

bisher legten dieſer raſch einander ablöſenden Gößen. Aber er und ſein Erfolg

ſind beſonders lehrreich .

Die ehrlichſte Begeiſterung für Strindberg empfand noch in der Zeit Ibſens

ein kleiner Kreis, der ihn wie den anderen nahm. Es gelang jedoch nicht, ihn

damals ſchon hochzubekommen. Ein überſeker machte ihn zu ſeinem „lebens:

werk", ein Verleger verkrachte dabei, obwohl ſich in der Zeitſchrift dieſes Ver:

lages ſenſible literaten ſeiner angenommen hatten, denen das „ Infernaliſche"

und Überintellektuelle nach damaliger Mode zuſagte. Der perſönliche Gegen:

ſaß, den Strindberg gegen Ibſen empfunden hatte, ließ ſich leicht zu einem

grundſäßlichen umdeuten. Ein neuer Verleger übernahm ihn und ſogar viele

Aktien einer Bühne, die ihn bevorzugen wollte; das war klug und geſchah im

rechten Augenblick, denn die Theater hatten nichts mehr zu ſpielen , ſie kannten

nichts anderes als Naturalismus, doch deſſen Nachzügler lockten keinen Hund

mehr hinterm Ofen vor, hier aber lag noch eine ganze Originalmaſſe des Na

turalismus. Nur war Naturalismus nicht mehr Mode, darum mußte die

„ Myſtik“ herhalten, die Strindbergſche „ Doppeldeutigkeit“, obwohl doch

wahrlich ſchon der alte Ibſen , der Kenner aller Rezepte, auch dies Rezept ge

kannt hatte. Der neue Göße ward monumentaliſiert - die Literaten, bes

trogene Betrüger, ſtellten ihn neben Shakeſpeare: dieſer ſei das objektivſte

Genie, das ſich hinter ſeinen Geſtalten verberge, jener das ſubjektivſte, das

immer nur ſeinen eigenen Rieſenſchatten werfe. Allein ein Dramatiker, der
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immer nur ſich darſtellt und keine Geſtalten gebären kann, die anders ſind als

er ſelbſt, iſt ein ſchlechter Dichter, und ein über kaputten Nerven aufgebauter

übergroßer Gehirnkaſten mit der ſchredlichen Zähigkeit der Kranken iſt noch

lange kein Rieſe. Der Skeptizismus Ibſens, mit der aufrechten Redlichkeit

eines verkniffen -zornmütigen Bürgertums verbunden , hatte wenigſtens den

Zweck gehabt, Zuſtände zu verbeſſern – der nur zerſeşte und zerſeßende Strind

bergs ſollte nun den menſchlichen Konflikt ſchlechthin bedeuten. Immer wieder

wurde von ihm als dem großen , Bekenner “ geredet, alſo immer nur von dem

Inhalt ſeiner Stüđe. Das war natürlich, denn er bedient ſich ja der drama:

tiſchen Form lediglich zum wirkungsvollen Bekenntnis , zur ſchamloſen Selbſt

beobachtung und Selbſtpreisgabe. Er iſt der typiſche Nichtkünſtler, der ,, inter

eſſante Fall" . Sein Weltbild iſt das verzerrte Weltbild eines Monomanen ,

der nur den Schmerz und nicht die produktive Form des Schmerzes, die Freude,

kennt und der, ſtatt von einer Idee erfüllt, von den böſen Geiſtern der firen

Ideen beſeſſen iſt. Auch wir ſollen und müſſen innerlich vor Schmerz ſchreien ;

wie er ſich ſelbſt ſeziert, ſo ſollen wir ſeziert werden. Warum nicht auch ge

röſtet und gevierteilt ? Man geht ins Theater wie in eine anatomiſche Amüſier

bude. Und Kriegshelden , mit beiden Eiſernen Kreuzen geſchmückt, ſaßen vor

dieſen hyſteriſchen und kliniſchen Paſſionen .

Das Phantaſtiſche bei Strindberg iſt erſt recht ein Mittel, die Wirklichkeit

wiederzugeben, nämlich das ſummierende, verkürzende Verfahren einer illu

ſionären Optik. Und alles Phantaſtiſche, Groteske entfernt ſich von der Form

und ihrer Geſundheit erſt recht. Aber nur die Form iſt künſtleriſches Leben.

Denn ſie beruht auf Bewältigung des Lebens, nicht auf einem Äußerlichen und

Techniſchen , nicht auf Befolgung von Säßen und Vorſchriften . Auch der

„,Neuklaſſizismus “ iſt Naturalismus, ein auf halbem Wege geflüchteter, ein

umgewendeter und maskierter. Und ihm ziehen wir die an die Nieren gehende

Strindbergſche Abrechnung immer noch vor. Denn jedes Drama iſt auch Ab

rechnung, ſo mag man in der Lat eine Linie von Sophokles zu Strindberg er:

blicken . Nur wurde hier alles verfeinert und verkleinert und in ein untragiſches,

jammervolles und erlöſungsbrünſtiges Klima verpflanzt. Man muß darin

immer wieder auf das achten , was von dem Werke wegführt, was ein Schlag

licht auf den Autor wirft, Ausſpruch einer Weltanſchauung iſt. Alles wird

pointiert, und bei dieſen Pointen möchte das Publikum oft genug lachen, aber

das darf es um Gottes willen nicht, ſonſt wäre es ſchlecht erzogen . „Ich habe

ut mit dem Indikativ geſegt,“ ſagt ein Schüler bei Strindberg, und ſeine

Schweſter antwortet : ,,Dann biſt du verloren . In der großen Kunſt iſt auch

unſere ganze Welt enthalten und kann ſich herauswickeln, aber auch jede an
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dere Welt — ſo, wie ſie iſt : als Kunſt, beſteht ſie nach eigenen Geſeßen. Das

Orakel der antiken Tragödie iſt auch ein Außerhalb, aber innerhalb der Dich

tung iſt alles von eigener Weisheit getragen . Bei Strindberg orakelt es überall

im Drama ſelbſt, aber es ſchlägt überall heraus, als die kalte Stichflamme

des Intellekts. Die Geſtalten großer Dichtung ſind beziehungslos oder ſo be:

ziehungsreich, daß ſie, an der Wirklichkeit gemeſſen , mehr Urbilder als Ab

bilder ſind. Dagegen herrſcht bei Strindberg immer das Abbilo, immer die

einzelne Beziehung, ja, nur das Bezügliche iſt das Wertvolle bei ihm. Sein

Drama iſt wie das Ibſenſche und wie alle ,,Beichte“ , alles ,, Gerichtstaghalten

über das eigene Ich“ , didaktiſche Poeſie, die raffinierteſte Geſtalt des höchſt

proſaiſchen und unkünſtleriſchen lehrgedichts ; Jbſen ſucht den „typiſchen

Einzelfall“ , Strindberg, in abgekürzten Bühnenromanen , die vielen Fälle,

die den Mechanismus des Lebens allegoriſch bloßlegen. Bei beiden iſt der

„Doppelſinn“ im Grunde eine fürchterliche Banalität, ein Taſchenſpielerſtück

mit doppeltem Boden , während wahre Dichterworte nur einen Sinn haben ,

allerdings einen viel- und alldeutbaren .

Die Kunſtdefinitionen des Naturalismus lauteten, ſtufenweiſe aufeinander

folgend, erſt rein pſychologiſch : ,, Ein Stück Leben, geſehen durch ein Tempera

ment, “ dann in kunſtgewerblichem Sinne : „ leben mit Auswahl,“ dann

myſtiſch -ſymboliſtiſch : ,,Kunſt will ein Ganzes ahnen laſſen .“ Nur auf den

Gedanken kam niemand, daß Kunſt ein Ganzes iſt . Man hatte Angſt, das ſei

„ lebensfremo“ , das ſei ,,formaliſtiſch “ und „ l'art pour l'art“ , während es in

Wahrheit auf dem einzig echten Vertrauen ins Leben beruht, freilich in ein

Leben über unſeren Erfahrungsformen und Daſeinstatſachen, das ſelber wieder

Leben zeugt. Gerade der Naturalismus in ſeinen Konſequenzen, als leßtes,

beziehungsbedingtes, relativierendes, kauſales oder phantaſtiſches, auswähle:

riſches, eraktes oder polemiſches, techniſches oder ſymboliſtiſches Abſchmeden

der „ Wirklichkeit “, einer ſenſualiſtiſchen , einer Nerven- und Intellekts -Wirk:

lichkeit, iſt l’art pour l’art, iſt eſoteriſch und intim , eine bloße Renner:

und Kammerkunſt. Jeßt möchte ihm mancher in dem ſchrecklichen Gefühl der

L'eere, das er zurüdließ, Gerechtigkeit widerfahren laſſen , indem er ſeine Not

wendigkeit hervorhebt und ihn als Durchgangsſtadium und als ein Stück

Menſchheitsgeſchichte betrachtet. Aber das iſt -- wohlgemerkt ! - hiſtoriſche

Gerechtigkeit, die ja auch Strindberg als „ überwinder des Naturalismus“

begrüßte, die immer wieder die eigenen Gefühle von vor zehn oder zwanzig

Jahren ,, hiſtoriſch nimmt“ und dann etwas propagiert, was nach zehn Jahren

wieder „, hiſtoriſch " iſt — alſo Gerechtigkeit erſt recht als das naturaliſtiſch

wiſſenſchaftliche Prinzip. Man verachte jedoch die hiſtoriſche Gerechtigkeit ge
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nau ſo gut wie die Mode und gehe einfach dem Guten und Ewigen nach. Es

mag ja ſein , daß Strindberg eine notwendige Veräſtelung eines großen Weges

war und wieder auf ihn hinführt und daß ſeine Fegefeuer und Schredens

kammern vieles gerächt und gereinigt haben. Genug, daß wir uns wieder

auf dem großen Wege befinden ; und ſollten wir auf ihm auch Güter mit :

führen , die auf Seitenpfaden und Nebenpfaden uns zugekommen ſind: wir

fragen nicht danach, wir danken auch nicht, denn es iſt Dank genug, daß

wir es tun.

Zugeſtanden ſei dennoch , daß Strindberg wenigſtens den Ruhm deſſen be:

hält, der alle Geburtswehen der Zukunft ertragen und jedes moderne Mar

tyrium zum Myſterium gemacht hat. In dem Paſſionsſpiel „ Oſtern “ iſt dieſe

moderne Pſyche in der Geſtalt der Eleonore zart verleiblicht, ein Produkt

hyſteriſcher Nerven , nie jung geweſen , von früh auf wiſſend, unfähig, harte

Worte zu hören, alles leiden mit leidend, auch das der Pflanzen und Tiere,

ſelbſt dasjenige des Telephondrahtes, dieſes roten Kupfers, dem die Ver :

leumdungen weh tun, die es alle aufnehmen und weiterleiten muß, und alles

unter dem Vergrößerungsglaſe ſehend. Strindbergs Menſchen kennen das
Geſeß nur in der Form der groben und doch ſo ſchlingenfeinen Maſchinerie der

Juſtiz, unter die ſie geraten wie ſcheue Vögel. Dennoch kennen ſie die Hoff

nung, aber es iſt eine chriſtlich -hyſteriſche Hoffnung, die vor dem Unabänder:

lichen flieht, und nicht das gläubige ja zum Unabänderlichen , das in der

reinen Höhenluft der Tragödie erſchallt. Die Kraft dieſes Dichters bleibt ganz

auf das Kammermäßige beſchränkt, das beweiſen ſeine hiſtoriſchen Stücke.

Aber ein Königsdrama z. B. ſoll etwas anderes ſein als pſychologiſche Studie,

Stimmungsgemälde und ſoliſtiſche Szenenfolge. Auch Grillparzers Tragödie

der Unentſchloſſenheit „ Ein Bruderzwiſt im Hauſe Habsburg" gab ſchon

einen ſcheinbar unheldiſchen Helden, doch ſie verwirklichte gleichwohl noch das

Bild eines großen und echt kaiſerlichen Menſchen , der nur deshalb auf das

Handeln verzichtet, weil er in eine Zeit geſtellt iſt, welche auch durch die größte

Lat eines Einzelnen nicht mehr entwirrt werden kann, und der zwiſchen Gegen

fäßen ſchwankt, nicht weil ſie ihn etwa ſchütteln , ſondern weil ſeine Schwäche

höchſte Weisheit iſt, die das Bedingte und ſich Bedingende aller Gegenſäße

durchſchaut. Und der tragiſche Held, der in erſter Linie immer ein Dulder ſein

muß , braucht ja durchaus kein Held durch Aktivität - aber er muß einer durch

Menſchengröße ſein. Wie weit ſind Strindberg und ſein Karl XII . von Grill

parzer und ſeinem Kaiſer Rudolf, von ihrer wahren Menſchengröße entfernt.

Denn Grillparzer hat nicht nur ſeinen eigenen Schatten geworfen, ſondern

eine Geſtalt geſchaffen , in der ſein armes und reiches Leben und Ich , das Weſen
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des Öſterreichertums und das ſeiner Dynaſtie zum unvergeßlichen Sinn- und

Standbilo zuſammenfloſſen.

Strindberg iſt zu keiner dramatiſchen Bauführung fähig, ſondern nur zu

einer Reihung, zu einer Stationenfolge wie im ,,Weg nach Damaskus“ oder

wie im ,, Traumſpiel“ , wo er eine Art Legendenſammlung als lebende Bilder

mit begleitendem Wortkommentar vorüberrinnen läßt. Er macht ſehr tief:

ſinnige Ausſagen über das Leben und bindet ſie an beziehungsreich kon

ſtruierte Situationen . 3. B. findet jemand auf der Brandſtätte eines Hauſes

nichts mehr als ein Photographienalbum . Das iſt glänzend, aber glänzend wie

ein Aperçu eine Formel für das Leben. Dennoch iſt ſeine Pſychologie in

ihrem unheimlich überwachen lichte nordiſcher Mitternachtsſonne voll ſchwer:

mütiger Muſik, welche die Dinge und alle Mittel des heutigen Lebens und

der heutigen Bühne, das Mietshaus, die Straßenlaterne, den Briefkaſten ,

das Telephon , die Litfaßſäule, myſtiſch beſeelt und ſymboliſiert. Schaukel:

ſtuhl und Decken bewegen ſich im Sturm, ein Richtſchwert rührt ſich von ſelbſt

an der Wand, ein Sonnenſtrahl am Boden kommt und geht und ſchreckt die

Gewiſſen der Sünder. Aber die Phantaſtik wird oft durch naturaliſtiſche Moti:

vationen noch erhöht, ſo, wenn zu einer Liebesſzene Chopin ertönt, nur weil

dieſe Muſik dazu gebraucht wird, und der Mann dennoch fragt: „Wer übt

denn da eigentlich mitten in der Nacht ? “ Und wer das heutige Theater bejaht,

muß ſchließlich auch dieſe Mittel bejahen. Es kennt keine anderen und beſſeren.

Sein intimer Darſtellungsſtil, ein Stil für die Zerſegungsſchicht der oberen

Zehntauſend, iſt meiſterlich : der Naturalismus – und nur er — gelingt

immer. Aber daß auch einem Dichtungsſtil dies heutige Theater mit ſeinen

bloßen Spiegelbildern einer apolliniſchen laterna magica genügt, das richtet ihn.

Neben Strindberg können nur Wedekind und Shaw beſtehen. Wedekinds

ſpäte und großſtädtiſche Romantik läßt die äußerſte Peripherie der Geſellſchaft

in einem Spuk der Zerriſſenheit aufhuſchen , über der doch mit ſchneidig korrek

ter Dialektik und mit Vers und tollem Spiel eine wilde Lebenskraft ſchwebt;

auch er iſt ein Ichbeſeſſener, aber er hat das Geſellſchaftstheater wenigſtens zur

ironiſchen Manege gemacht. Shaw gibt mit Vorliebe irgend ein praktiſches

Kapitel Nießſche, ein blendendes Feuilleton , das nur um der erhöhten Wir:

kung willen zu den Mitteln der Bühne greift, eine Debatte, deren paradorer

Wit wenigſtens allenthalben von einem unbeſtechlich klaren und geſunden

Verſtand durchleuchtet wird. Seine heilige Johanna inmitten der Könige und

Kardinäle iſt das genaue Gegenſtück zu dem Preisborer, der, als Held eines

der Shamſchen Romane, inmitten der verlogenen engliſchen Geſellſchaft

ſteht, aber das Ideal ungebrochener Natürlichkeit inmitten einer verderbten

-
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Welt reicht wahrlich als Erklärung für die Erſcheinung des Heiligen nicht aus,

auch nicht der edle Takt, mit dem Shaw wenigſtens das Kindlich -Unerforſch

liche ſchweigend verehrt ; und die blißende Kritik ſeines dramatiſchen Eſſais

neben oder gar über Schillers „ Jungfrau von Orleans“ zu ſtellen, wie es ge

ſchieht, iſt ein ſchlechter, alſo nicht einmal Shawſcher Wiß.

Strindberg, Shaw und Wedekind waren ein leßtes, eine zeitgemäße Steige

rung und Stiliſierung des naturaliſtiſchen Geſellſchaftsſtüdes. Sie ſchufen

einen beſtimmten kammermäßig intimen Stil, einen einſeitigen und begrenz

ten , der ſich weder nachahmen noch weiterbilden läßt, das Sinzige, was aus

dem modernen Theater noch zu machen war . Sie betraten und durchmaßen

ſeine leßte und äußerſte Provinz : das Rammerſpiel. Sie wurden nicht über:

troffen und ſind auch nicht zu übertreffen . Die Zeit will wieder zum Pathos,

zum Monumentalen , zur Gruppe – zu einem Schauſpiel, das wenigſtens

annähernd ſo viel Aufwand an Proben und innerer und äußerer Kraftentfal

tung beanſpruchen müßte wie die Oper. Nach dem Rammerſpiel kann nichts

mehr kommen , was der Rede wert wäre, wenn nicht die Umkehr, wenn nicht

die Wiedergeburt des großen Dramas, mit Tanz und Chor und Verſen, der

Tragödie, des feſtlichen Theaters.

A

Geſammelte Werke

Hamſun , Knut: Geſammelte Werte. Deutſche Originalausgabe beſorgt u . hrsg .

v. I. Sandmeier. München : A. Langen 1925. (8°) Je 5 M ; Leinen 10 M.

9. Die Weiber am Brunnen. Roman. (428 S.)

10. Novellen . (375 S.) Auch als ſelbſtändiger Band unter d . Titel „ Geſammelte

Novellen in einem Band" .

(uf die Werke des großen Norwegers, des größten Europäers, iſt hier immer

Lwieder mit allem Nachdruck hingewieſen worden. Die Geſamt-Ausgabe

ſchreitet langſam weiter . Es ſei abermals ausgeſprochen , daß es ſich hier um

die Werke des größten lebenden Epikers handelt. Will Vesper.

Welter, Nikolaus : Geſammelte Werke. Braunſchweig : Georg Weſtermann

1925. (89) De Leinen 4.50 M.

1. Gedichte. (287 S.)

5. Hobe Sonnentage. Ein Ferienbuch aus Provence u. Tuneſten . ( VII, 271 S.)

n beiden Bänden ſteht nur Mittelgut, brav und fleißig gemacht, aber ohne

Vjenen großen Zug des Erlebens und Geſtaltens, den das Prädikat „ Dich

tung“ verlangt. Ob ſich bei ſolcher Erkenntnis die „Geſammelten Werke"

nicht doch etwas ſehr komiſch vorkommen ? Alerander Baldus.

Sice
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Abate

France, Anatole : Geſammelte Schriften. München : Muſarion - Verlag. (89)

Je 2.50 M ; Halbleinen 4 M ; Leinen 5 M.

Peter Nozière. Roman . Übertr. v . Beatrice Sacks . (259 S.)

Jotaſte. Der dürre Rater. 2 Novellen . Übertr. v. Irene von Guttry. (282 S.)

Nübliche und erbauliche Meinungen des Herrn Abbé Jérome Coignard,

geſ. v . 1. Schüler Jaques Tournebroché. Übertr. v . Fr. von Oppeln-Broni:

kowski. (269 S.)

Die Schuld des Profeſſors Bonnard. Roman. Übertr. v . 9. Wahl u. F.

Le Bourgeois. (295 S.)

Derſ.: DieVormittage der Villa Said . Geſpräche,geſ.v. P. Gſell. Aus d . Franzöſ.

v. Hans Jacob . Mit e. Vorw . v . Heinrich Mann, Berlin : J. M. Spaeth 1925.

(XX , 237 S. 8 °) 4 M ; imit . Pergament 5.50 M ; Leinen 6.50 M.

natole France iſt der leßte Sproß der großen franzöſiſchen Romanciers,

Ldas Ende, nicht ein Anfang, wie manche ,deutſche Romanciers “ uns

glauben machen wollen. Sein künſtleriſcher Inſtinkt umfaßt noch einmal den

ganzen Umfang der Literatur von V. Hugo bis Flaubert und zeigt ihn durch

das Glas eines Skeptizismus, der ſchon hart an Unfruchtbarkeit ſtreift. Der

ſcharfe Blick für die lebendige Erſcheinung hat ihm den Elan zu ſeiner Größe

gegeben , der es immerhin bisweilen an Weite des Gefühls fehlt. Seine Technik

iſt durchſichtig und prüfbar, von einem beweglichen Verſtande beherrſcht. Bis

auf den Abbé Coignard dürften die angezeigten Werke in weiten Kreiſen be:

kannt ſein . Die Überſegung iſt gut. Immerhin gibt ſein Werk ein ganz an

deres Bild von dem Manne, den die Franzoſen ganz mit Recht für den Größten

ihrer Zeit halten, als die Nachleſe ſeiner Freunde aus den Geſprächen der

,, Villa Said" mit einem Vorwort von Heinrich Mann. Der Verſtand war nie

die ſtarke Seite Heinrich Manns. Einige Boulevard-Sprüche und Ungereimt:

heiten über das Leben mögen wohl als Hintergrund für dieſe Selbſtcharakte:

riſtik aus Anekdoten und Geſprächs-Nichtigkeiten genügen , aber ſie ſind mehr

eine Schande für den Meiſter als eine Ehrung. Man kann ſich kaum eine

dümmere Figur denken als die des Herrn Bergeret- France in dieſem lieblos

arrangierten Durcheinander. Der Geſchmack hätte auch den Verleger veran

laſſen dürfen , die einfältigen Bemerkungen auf Seite 156 und 157 in einer

deutſchen Ausgabe zu ſtreichen, wenn Herr Heinrich Mann es nicht tat. Und

der tat es natürlich nicht, weil er ja ein ,,Romancier “ iſt, der mit hämiſchem

Gemecker über alles Deutſche nach Frankreich ſchielen muß.

Laſſen wir ihn, aber es ſoll doch noch bemerkt ſein , daß die franzöſiſche

Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts durchaus nicht von Heinrich Mann

& Co. gepachtet iſt, und daß wir ihre Erſcheinungen aus guten Gründen ganz

anders beurteilen als die Firma. Gott ſei Dank ! Denn ſonſt würden wir ſie

weder im Urtert noch in der Überſeßung zu leſen wünſchen . Bernd Iſemann.
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Romane und Erzählungen

3ech , Paul : Peregrins Heimtebr. Ein Roman in ſieben Büchern. Berlin :

J. H. W. Diek 1925. (385 S. 89) Leinen 8 M.

Derſ.: Stieftinder Gottes. 2 : Die Geſchichte einer armen Johanna. Ebd.

1925. ( 192 S. 89) Leinen 4.50 M.

s iſt nicht ſo ganz einfach , in dieſem Falle zu einer einwandfreien Beurtei:

lung zu kommen. Sieht man auf die inbrünſtige Glut der intuitiven Schau,

auf die Intenſität der Geſtaltungsleidenſchaft, auf die gewaltſam und weit ge

ſpannte Konzentration ſo wird man zugeben müſſen : eine ſchöpferiſch ur

ſprüngliche Kraft. Hält man ſich aber an das objektiv Gegebene, an das „ ge

wirkte “ Werk — iſt man betreten, eingeſtehen zu müſſen , daß Dichtung ſo nicht

ausſieht, daß niemals Kunſtwerk wird, was derartige Orgien ſubjektiver ,, Aus

druskunſt“ in Wort- und Saßbildung Stück um Stück übertürmend feiert.

Man wird an den Bühnenkomödianten erinnert, der im Konzertſaal „rezi

tiert “ : er preßt, zerrt, dehnt, pointiert jedes noch ſo beiläufig gebrauchte Wort

des Dichters im ſchrankenloſen Rauſch ſubjektiver überakzentuierung, ſo daß vor

lauter Wirkungsabſichten die Wirkung ausbleibt oder ins Gegenteil umſchlägt.

„, Peregrins Heimkehr" wird dadurch unerträglich. Die im Aufriß vielleicht

gute Kompoſition hat halben Weges alle Kraft verpufft. Der Vorſchuß inneren

Glaubens, von dem man ſich anfänglich nicht durch ein paar ,, Äußerlichkeiten “

abſchrecken laſſen will, ſchrumpft zuſammen, verflüchtigt ſich , verwandelt ſich

in doppelt bittere Enttäuſchung. – „Die Geſchichte einer armen Johanna"-

aber , wenn auch — zugegeben – etwas weniger ſchwülſtig, immerhin noch

verſtiegen , „ maniriert“ genug, iſt doch , Hand aufs Herz, Kitſch, triefend von

(nicht ſchöpferiſcher ! ) Sentimentalität ; dabei auch , ſubjektiv ,nichtganz ſauber :

es haftet daran ſo etwas wie ein ganz feiner Hauch von geiſtigem Sadismus,

auf Koſten des Sujets. Georg Hallmann.

Betſch , Roland : Beneditt pakenberger. Aus d. Komödie 1. Lebens . Roman.

München : Köſel & Puſtet 1925. (436 S. 89) 5.50 M ; Leinen 7.50 M.

arme Lebendigkeit, friſcher Humor für das einfache und einfältige leben ,

brauchte und unabgebroſchene Lebensphiloſophie zeichnen dieſes Bild des

Knaben , Jünglings, Studenten und Künſtlers Paßenberger aus. Und in all

die Unraſt ſeines Lebens klingt wie ein feiner Lon aus dem Lande ſeiner Sehn

ſucht die Geſchichte ſeiner Liebe. Man lieſt den Roman mit der echten Freude

an der warmen und lebenswahren Geſtaltung und dem fröhlichen Bejahen

alles lebendigen . Die geſchickte Anwendung des Dialekts gibt ihm Heimat:

klang . Mally Behler -Hagen.
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Schaffner, Satob : Die Glüdsfiſcher. Roman . Stuttgart: Union 1925. (620 S.

89) Leinen 8.50 M.

us dem Berliner Tageblatt iſt der Roman vielen Leſern bekannt. Stoff

Alich
Züge des Zeitungs-Romans auf, daß ein reiner Genuß nicht aufkommt.

Der Gegenſtand, der Gegenwart entnommen , und doch wieder erſt in die

Gegenwart wie aus einer anderen Welt hineingetragen , fordert zur Kritik

heraus und iſt in der menſchlichen Sphäre nicht ganz befriedigend, ſo wie

auch Schweizeriſches und Deutſches in der Berührung nicht rein erklingen .

Dem widerſpricht nicht die Tatſache, daß Jakob Schaffner ein hervorragender

Erzähler erſten Ranges iſt und in der Hauptgeſtalt der Iſe ley einen Typus

geſchaffen hat, der etwas von Gottfried Kellerſcher Größe, wenn auch nicht

ſeinen Himmel darüber, hat. Bernd Slemann.

Boie, Margarete: Der Sylter Hahn. Stuttgart: Steintopf 1925. ( 368 S. 89)

Leinen 6 M.

ie Verfaſſerin bringt mit dieſem kraftvoll gezeichneten Lebensbild ein

echtes Heimatwerk. Sie iſt zurückgegangen in die hiſtoriſch buntbewegten

Zeiten der Kämpfe des 17. Jahrhunderts, als Dänen und Schweden ſich ſtritten ,

als die weſtfrieſiſchen Inſeln – der Schauplaß des Romans — unter dem

Druck ſchwerſter Abgaben und empörenoſter Brandſchaßungen leiden mußten .

Aber das Hiſtoriſche ſteht durchaus nicht im Vordergrund, es zieht nur den

Rahmen um das Leben und Denken des wetterharten Inſelvolkes. In ganzer

Menſchlichkeit, in Sünde und Fehl, in Hochherzigkeit und Gemeinſchaftsſinn,

in wirrem , heidniſchem Aberglauben zieht das arbeitsdurchhärtete, meerumtoſte

Leben dieſer Strandräuber und Strandhüter in ſchöner Buntheit am Leſer

vorüber. In prachtvollem Einklang mit Menſchen und Zeit ſteht die herbe,

natürliche, bodenſtändige Sprache des Romans, die auch Derbheiten nicht

ſcheut, wo ſie am Plaße ſind. Mally Behler -Hagen.

Claudius, Hermann : Stummel. En Vertelln . (Niederdeutſche Bücherei. 109.)

Hamburg : Rich . Hermes 1925. (IV, 104 S. 8 °) Leinen 4 M.

an kennt ſeit langem Claudius ' tiefes Verſtändnis für die Kinder

-

.
mehr iſt es zu bedauern, daß dieſes ,, Vertelln " , die Erzählung alſo von der

Entwi& lung eines Kindes, das vom lande in die Großſtadt verpflanzt wird,

nicht zu dichteriſcher Geſtaltung gereift iſt. Es ſind einzelne gut geſehene und

wiedergegebene Situationen in dem Buche, aber das Ganze leidet an einer

ſtarken überlaſtung mit allen möglichen Ideen , die das Weſentliche, das

Dichteriſche erdrücken und totmachen . Hans Balzer.
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Henel, Hans Otto : Schuldige ? Geſchichten armer Schächer. JUuſtr. v. Otto

Pleß . Leipzig - Plagmit : Verlag Die Wölfe 1924. (88 S. 89) 1 M ; geb. 1.50 M.

Keleti, Martin : Braue Vögel. Roman. Uus d . Ungar. v. Stefan J. Klein.

Ebd. 1925. (IV, 127 S. kl. 8°) 1.25 M ; geb. 2 M.

Laſſen, John : Herren und Sklaven . Roman. Aus d. amerikaniſchen Arbeiter

leben . Deutſch v . Stefan J. Klein . Ebd. 1925. (139 S.169) 1.25 M ; geb. 2 M.

en Anſpruch, mit dieſen Heften Beiträge zur deutſchen oder zur Dichtung

heben. Es iſt politiſche Kampfliteratur, in welcher die Welt als in zwei Hälften

reſtlos teilbar zu erſcheinen pflegt, deren eine die weiße und deren andere eben

die ſchwarze iſt. Die gröbſte Leiſtung nach dieſem Rezept hat der amerikaniſche

Autor aufzuweiſen . Über den geiſtigen Wert oder Unwert einer Methode, die

das Individuum zum Lypus macht und den Einzelfall oder auch ein Dußend

Einzelfälle zu einem Weltzuſtand aufzubauſchen verſeſſen iſt, kann hier nicht

geſtritten werden . Daß aber, politiſch geſehen , dieſen Schriften eine ganz andere

Stoßkraft innewohnt als etwa dem Schmiede Wieland von Rudolf Herzog,

um nur dies eine Stück Tendenzliteratur von der anderen Seite zu nennen, iſt

zweifellos ; aber es iſt auch nur ein kleiner Ruhm. Paul Alverdes.

Die Haeſſel - Reihe. Leipzig : H. Haeffel 1926. (tl. 89) Je 1.50 M.; Halbleinen

2.60 M.

14. Blaß, Curt: Der Grund. ( 94 S.)

21. Rremers, Franz P. 3.: Johanna Lautenſchläger. Novelle . ( 123 S.)

22. Schneider, Rudolf: Ring mit rotem Stein . Novelle. (90 S.)

24. Hadi, Guſtav : Domina Literata . Erzählung. ( 102 S.)

ie allerſeits geſchäßte, ſchmuđe Haeſſel-Reihe hat leider erſt recht ſpät die

großen Namen , als daß es den noch Unbekannten leicht werden dürfte, dem

ihren Klang zu geben. – Die getroffene Wahl iſt im ganzen glüdlich zu nennen .

Das Beſte haben Blaß und Fadl geleiſtet, dieſer mit Kleiſtſcher Strenge der

Erfindung und ſtraffer Schürzung in den Einzelbildern , jener mit einer herz

lichen Schlichtheit ſeiner Nonnenhiſtorie, die nur dem rechten Dichter ſo rein

von Gemüte kommen kann . Hackle entzückendes, kleines Werk wird ſich mit

ſeiner frohen Friſche viele Freunde gewinnen . Gegenüber dieſer edlen Ges

faßtheit erſcheinen Schneider und Kremers etwas redſelig. Die Ringnovelle in

Briefen kommt einem freilich im Verlaufe immer näher, und man begreift am

Ende die vielen Worte eines gequälten Herzens. Anders Kremers, der ent

ſchieden über ſtarke, lyriſche Werte verfügt und bisweilen wundervolle Bilder

aufklingen läßt, dem jedoch das urtümlich Erzähleriſche von Natur fern zu

liegen ſcheint. Friß Rostosky.
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D

Lyrik und Epit

Schreyvogl, Friedrich : Ruf in die Nacht. Worte an ein Kind . Wien : P. Knepler

1925. (45 S. 89) Leinen 3 M.

er Verfaſſer dieſes Bändchens iſt wirklich ein Dichter. Schon in früheren

Büchern von ihm horchte man zuweilen auf ; aber der Dichter iſt in:

zwiſchen gewachſen , ganz außerordentlich gewachſen. In dieſer Sammlung

fällt geradezu die beherrſchte Kraft auf, die ſprengenwollendes Erleben

meiſterhaft bändigt. Verſe werden geformt, die geheimſte Ströme tief auf:

rauſchen laſſen , hinter denen wilde Sehnſucht ſchreit und die doch voll edler

Kühle ſind. Der Zyklus dieſer Dichtungen enthält nur wenig Schwaches,

und auch da läßt ſich die feine ſprachliche Kultur, die an den beſten Meiſtern

der zeitgenöſſiſchen Lyrik geſchult erſcheint, nicht überſehen, ebenſo wie da,

wo dichteriſch Vollgültiges nicht gelang, die Echtheit wenigſtens der dichte:

riſchen Empfindung unverkennbar iſt. Wilhelm Heiſe .

Bruns, May : Barten der Ghaſelen . Minden : 9. C. C. Bruns 1925. (192 S.

8 °) 4.50 M ; Leinen 6 M.

rngeſichts der programmatiſchen Zuchtloſigkeit, die in dem lyriſchen

,
daß ſie den Ton anzugeben ſchien und jedenfalls die Anſchauung, nach welcher

das Gedicht ein Kunſtwerk iſt, merklich erſchüttert hatte, muß es als ein wahres

Labſal betrachtet werden, wenn einmal wieder ein Gedichtbuch herauskommt,

das für die Kunſt, inſonderheit für die Kunſt des lyriſchen Ausdruds, Zeug

nis ablegt. Die Schändung der Sprache durch die erwähnte Zuchtloſigkeit,

die aus der Not geiſtiger Unreife die Lugend zweifelhaften Neutönertums

zu machen befliſſen war, konnte am Ende nicht mehr überboten werden. Daſ

George, Rilke, Hofmannsthal in den leßten Jahren geſchwiegen haben, wirkt

wie eine Gebärde des Abſcheus. Der war denn auch berechtigt genug, um einen in

ſelbſtgewählter Abgeſchiedenheit wirkenden Künſtler wie Mar Bruns zu veran

laſſen , die Geſeßmäßigkeit lyriſcher Geſtaltung mit geſteigertem Anſpruch in

ſeinem Schaffen zu verwirklichen und ſo dem vollendeten Chaos die vollendete

Ordnung entgegenzuſtellen . Es geſchieht hier ſeit Platen zum erſtenmal, daß

das Ghaſel als lebendiges Dichtwerk deutſcher Sprache erſcheint, als ſprachliche

Architektur, nicht als ſprachliche Akrobatik. Eine außergewöhnliche Fülle des

Wohllauts iſt in anmutigem und überraſchendem Wechſel von Form und

Inhalt ausgebreitet. Das Stoffgebiet iſt weſentlich erweitert, namentlich

nach der Seite des Bildhaften hin, wo die Wirkung unerwarteterweiſe beſon

ders ſtark erſcheint. Kleine Entgleiſungen grammatiſcher, rhythmiſcher und

klanglicher Art können, bei einer für die deutſche Sprache ſo ſchwierigen Form
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übrigens unvermeidlich, um ſo weniger ins Gewicht fallen , als im Allgemeinen

eine geradezu meiſterliche, jedenfalls aber höchſt gewiſſenhafte, in der geiſtigen

und ſinnlichen Wirkung glänzende, den Leſer nie ermüdende Sprachbehandlung

dem Werk ſeinen für dieſe Tage tatſächlich unerhörten Charakter gibt.

Will Scheller.

Myſtiſche Dichtung aus fieben Jahrhunderten . Beſamm ., übertr . u. eingel. v .

Friedrich Schulze -Maizier. ( In d . Sammlung: Der Dom.) Leipzig : Inſel. Ver .

lag 1925. (397 S. gr. 8 °) Halbleinen 9 M ; Halbpergament 15 M.

Das Göttliche. Eine Sammlung religiöſer Stimmen d. Völker u. Zeiten . 3u

ſammengeſt. u . eingel . v. P. Th. Hoffmann . München : 6. D. W. Callwey 1925.

(III, 452 S. gr. 89) Leinen 8.50 M.

wei Gedichtſammlungen verwandten Stoffes, nicht verwandten Weſens.

Schulze - Maizier ſammelte mit Ernſt und Strenge und ſtets ſicherem

Urteil das Weſentliche der deutſchen myſtiſchen Dichtung vom 13. Jahrhundert

an bis zu Novalis. Er gibt dazu eine gründliche orientierende Einführung,

die Auswahl gibt ein durchaus allſeitiges und unmittelbares Bild unſerer

myſtiſchen Dichtung. Die ſchwierige Lertgeſtaltung der mittelhochdeutſchen

Dichtungen iſt aufs Beſte gelöſt. Viel Unbekanntes und Verſtecktes wird ans

Licht geholt. Die Sammlung iſt in jeder Beziehung meiſterhaft und ſie wird

dauern als eine der köſtlichſten Offenbarungen deutſchen religiöſen Fühlens.

Ein unerſchöpflicher lebendiger Born . – Die Sammlung P. Th. Hoffmanns-

will auf etwas über 400 Seiten ,religiöſe Stimmen der Völker und Zeiten "

ſammeln : China, Indien , Perſien, Arabien , Babylonien, Ägypten, Hellas,

Paläſtina und natürlich auch das chriſtliche Abendland. Selbſtverſtändlich

kommt dabei nichts heraus als ein im Grunde fürchterliches Sammelſurium .

Die Lerte werden vergewaltigt. Das Urteil des Sammlers iſt keineswegs

ſicher. Das Rhetoriſche und Bombaſtiſche bevorzugt er. Selbſtverſtändlich

enthält das Buch auch viel Schönes-aber ,,Das Göttliche " ? Nein , das Gött:

liche wohnt nicht im Charalterloſen. Jörn Dven .

Ein

Der Befährte . Deutſche Dichtung aus 200 Jahren . Ausgew . v . Jakob Kneip .

Frankfurt a . M.: M. Dieſterweg 1925. (485 S. gr . 8 °) Leinen 5 M.

cine Gedichtauswahl für die Schulen aus der deutſchen Lyrik ſeit der

klaſſiſchen Zeit. Beſonders erfreulich die reiche Auswahl aus der Dich

tung der Gegenwart wenn ſie auch einſeitig genug ausgefallen iſt. Aber

die Hauptſache bleibt, daß nur Wertvolles aufgenommen wurde und daß die

Auswahl Charakter hat. Man kann nur wünſchen , daß unſerer Jugend dieſer

,, “Gefährte " wahrhaft zum Gefährten wird – möglichſt ohne viel Bereden

und Zureden. Johannes Demmering.

20
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Edit

Strachwit , Morik Graf : Gedichte. Mit e. Einleitung v . Walther Brecht.

Berlin : Pontos-Verlag 1925. (95 S. gr. 89) Rart. 5 M ; Leinen 7.50 M.

ine literariſche „,Ausgrabung“ ? Profeſſor Walter Brecht (Wien) gibt

eine beſonders in den Ausführungen über die Strachwißſche Ballade

( chäßenswerte Einleitung zu dieſer Auswahl, der man die Berechtigung, zu :

mal in der Beſchränkung und hübſchen Aufmachung zuſpricht. „Das Herz von

Douglas", „, Richard Löwenherz’ Tod “, „Mein altes Rob “, „ Wie gerne Dir zu

Füßen" - Knabenzeiten erſter Begeiſterung für Dichtung und Vaterland

kommen wieder hoch. Es iſt ein wehrhafter, friſcher Klang, auch heute noch,

in dieſem deutſchen Dichter. Jugend, greif zu ! Graf Moriß Strachwis , Du

kannſt uns, auch noch uns Heutigen , etwas ſein . Dein Geiſt iſt unveraltet.

Wir brauchen Dich. Georg Hallmann.

DI

Penzoldt, Ernſt: Dichtungen . München : E. Heimeran . (gr. 8 °) Te Pappe 3.50 M.

1. Der Gefährte. Gedichte. (30 S.) — 2. gdyden. (36 S.) - 3. Der Schatten

Amphion . (31 S.)

ie Gedichte, „Der Gefährte“ betitelt, zeigen eine gewiſſe Ängſtlichkeit,

überhaupt ſich oder die Dinge zu geben : als ſei es zu zart, als wäre An

deutung ſchon zu viel, als ſei es irgendwie ſchade. Dieſe Überzartheit und

poetiſche Zimperlichkeit enthält einen morbiden Zug, der in den beiden folgen.

den Proſabüchern noch ſtärker zum Ausdruck kommt. Die Sucht, immer etwas

Anderes zu ſagen, als man eigentlich ſagen will, als man ahnen laſſen will,

bewirkt eine Künſtlichkeit der Daſtellung in Gefühls ., Unter- und Mittel:

tönen, die es mir wenigſtens unmöglich macht, etwas Poſitives herein- oder

herauszuleſen . Vielleicht wirft der Dichter einmal all den künſtlichen Nebel

aus ſeiner Werkſtatt, dann bliebe ganz ſicher ein Mehr übrig, das ſich hier

nicht entwickeln konnte. Bernd Iemann.

Burdhardt, Jacob : Gedichte. Nach d . Handſchriften d . Burckhardt-Archivs in

Baſel hrsg . v . R. E. Hoffmann, Baſel: Benno Schwabe 1926. ( 165 S. gr. 8°)

Leinen 5.60 M.

nfug, Ruchloſigkeit iſt eine ſolche Publikation . Wem zum Ruhm ? Jacob

-

Knochen nach dieſen taktvergeſſenen , ehrgeizigen Schreibtiſchhyänen , dieſen

„ Druckenlaſſern “, auf die er ſchon zu Lebzeiten die Wut kriegte — wie mitge:

teilt !! Die Erhebung zur „ zweifellos bedeutendſten Dichterperſönlichkeit Ba:

ſels im neunzehnten Jahrhundert neben K. R. Hagenbach und Wilhelm Wacker:

nagel “ rechtfertigt in nichts die überſchreitung einer Grenze, die ein Geiſt, der

ſeinen Wert kannte, ſich ſelbſt gezogen . Leichenſchändung iſt das ! Überflüſſig zu

ſagen , daß die Verſe Epigonentum reinſten Waſſers ſind. Georg Hallmann.
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ચ :
I

Literaturwiſſenſchaft

Andreas Salomé, Lou : Friedrich Nietiche in ſeinen Werken. Mit 3 Taf.

u . Fakf. Dresden : Carl Reißner 1925. (230 S. 8 °) broſch . 5 M.

uf Grund der engen Freundſchaft, die zwiſchen Nießſche und der Ver

Lfaſſerin beſtand, hat dieſe es unternommen, nach Nießíches eigenen Wor

ten ,,eine Reduktion des philoſophiſchen Syſtems auf Perſonalakten ſeines Ur

hebers “ zu geben, indem ſie von der Überzeugung ausging, die auch Nießſche

in ,, Jenſeits von Gut und Böſe" ausſpricht, daß jede große Philoſophie das

Selbſtbekenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter

mémoires iſt. An Hand einer Fülle von Kundgebungen und Dokumenten ihres

Freundes ſchildert ſie die Hauptzüge von Nießſches geiſtiger Eigenart, aus

denen allein ſeine Philoſophie und ihre Entwicklung, ſeine Wandlungen von

metaphyſiſcher Anſchauung zum Poſitivismus und ſchließlich zu einer myſti

ſchen Willensphiloſophie, begriffen werden können, indem ſie das Gedanken:

erlebnis in ſeiner Bedeutung für Nießſches Geiſtesweſen darlegt . Daß große

Teile des Werkes dem Philoſophen ſelbſt noch vorgeleſen und mit ihm durch

geſprochen werden konnten, erhöht das Intereſſe an dieſem Buch , das ein un

vergleichliches Quellenwerk für die Entwiclungsgeſchichte des Geiſtes Nießſche

iſt. Die vorliegende Auflage ſtellt einen unveränderten Neudruck der im Jahre

1894 vollendeten und bereits in mehreren Auflagen erſchienen Arbeit dar.

Eliſabeth Maderno.

Doſtojewſkt am Roulette. Die Erlebniſſe feiner Spielerzeit in Briefen und

Tagebüchern . Hrsg . v . René Fülöp -Miller u . Friedrich Eckſtein. München :

Piper & Co. 1925. (XCIII, 267 S. mit 9 Abbildungen. 8 °) 6 M ; Leinen 8 M.

Das Sagebuch der Gattin Doſtojewſtis. Hrsg. v . René Fülop - Miller u.

Friedrich Edſtein . Mit 20 Taf. Ebd . 1925. (XXIV, 523 S. kl . 8 °) 7 M.;

Leinen 9 M.

Doſtojewſti, Frau A. 6 .: Sagebuch. Die Kriſe Doſtojevſkis. Hrsg . v . Kurt

Kerſten . Berlin : F. Laub 1925. (XII, 182 S. 2 Taf. 8 °) 2.50 M ; Leinen 4 M.

Fiſcher, Paul : Doſtojewſki. Sein Glauben, Hoffen , Lieben. Stuttgart: J. F.

Steintopf 1925. ( 158 S. 89) Halbleinen 3.50 M.

ie große Flut der Doſtojewſki- Literatur iſt noch immer im Steigen : nach

dem der Verlag Heſſe & Becker eine neue Ausgabe ſämtlicher Romane

und Erzählungen in 17 Teilen veranſtaltete, bringt jeßt R. Piper in München

eine auf viele Bände veranlagte Reihe, die den geſamten Nachlaß des Dichters

und ſeiner Gattin Anna Grigoriewna enthalten ſoll. Ohne Zweifel wird dieſer

Nachlaß für die echte Doſtojewſkiforſchung von großer Wichtigkeit ſein ,

wenn auch vieles daraus für eine weitere Öffentlichkeit kaum von Inter:

eſſe ſein dürfte. Zwei weitere Bände – nach den lebenserinnerungen der

20*
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Sattin liegen nun vor : Doſtojewſki am Roulette, und das Tagebuch der

jungen Frau aus den erſten Monaten der Ehe, mit genaueſter Schilderung aller

Einzelheiten ihrer Auslandsreiſe 1867. Dieſe beiden Bände zuſammen bringen

nun vor allem Klarheit über die merkwürdige Spielerleidenſchaft des Dichters.

Warum konnte ſich Doſtojewſki zeitweiſe bis zur hemmungsloſeſten Schwäche

dieſer Leidenſchaft überlaſſen ? Die vorliegenden Bände ſagen es uns . Es war

zuerſt der furchtbare Druck der äußeren Verhältniſſe, die in dem von Schulden

und Sorgen Bedrängten , der nicht zum Vergnügen im Ausland lebte, ſondern

vor den Gläubigern geflohen war, das Phantom und den Wahn des großen

,, Gewinns " erzeugt hatte und ihn in die Spielſäle von Homburg und Baden:

Baden trieb ; hier verſuchte er, im Gefühl ſeiner in allen ökonomiſchen Dingen

vollkommen unpraktiſchen Natur, das Glück zu zwingen, um ſeine Gläubiger

zu befriedigen und eine zeitlang Ruhe zu haben. Aber es war doch nicht nur das

Geld, daß ihn dann feſthielt, die leidenſchaft ſelbſt überwältigte ſeine leiden :

ſchaftliche Natur bis zur Beſeſſenheit. Als Nervenmenſch und Künſtler verlor

er jede Selbſtbeherrſchung und da er gerade die Nervenſpannung ſuchte und

bald nicht mehr entbehren konnte, mußte er auch immer alles verſpielen, bis

zum Schmuck und der Wäſche ſeiner jungen Frau, die ſich in dieſer Kriſe Doſto:

jerſkis Herz für immer eroberte . Sie hatte es nicht leicht: die Zerrüttung

ſeiner Nerven war ſo , daß eine Kleinigkeit Wutanfälle auslöſte, und doch

hat ſie ihn langſam , gerade durch Nachſicht und Mitleid, geheilt. Aber Doſto:

jewſki ſpielte auch aus dem Bedürfnis, etwas zu riskieren " . In einer unpro

duktiven Zeit, in der Langweile des Erils, in dem nicht zu ſeinem ſchweren Cha

rakter paſſenden jungen Eheglüđ , das ſeinen Geiſt nicht ausfüllte, riskierte er

ſein leßtes Geld und ſelbſt ſeine Liebe. Er war dann über die Großmut der

Frau um ſo glüdlicher, und da für ihn liebe ohne Selbſterniedrigung nicht zu

denken war, ergab ſich auch hier genügend Anlaß zu den rührendſten Szenen,

zu den glühendſten und gewiß ehrlichſten Selbſtanklagen, Selbſterniedrigun:

gen, Selbſtpeinigungen. Aus der Niedergeſchlagenheit und reuevollen Scham

ſolcher Stimmungen ſtammt das Bekenntnis ſeines , ſchlechten und übertrieben

leidenſchaftlichen Charakters “ . „ In allen Dingen gehe ich bis an die äußerſte

Grenze; mein Leben lang habe ich nicht Maß halten können." Aber es ſtimmt

doch etwas nachdenklich, daß er gerade dieſe Aufregungen zur Konzeption

ſeiner großen Werke nötig gehabt haben ſollte. Tatſächlich ſcheinen gerade nach

ſolchen Zeiten furchtbarſter Erregung im Spielſaal, wo er ſchon außer ſich ge:

riet, wenn ihn jemand nur anſtieß, die Viſionen ſeiner Geſtalten in ihm auf:

geſtiegen zu ſein. Von einer ,, beſinnungsloſen, faſt epileptiſchen Spielwut“ be:

ſeſſen ſtand er, wie der Herausgeber ſagt, hier jenen dämoniſchen Mächten Aug'
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in Auge gegenüber und ſo gebar ſich dieſe Welt voll ungeheurer Bilder und Ge:

ſtalten, während er noch vor innerer Erſchütterung zitterte. Dieſe Spielwut war

alſo ein Anſtoß und Anlaß ſeiner Produktivität, aber daß gerade ſie es ſein

mußte, die ihn aus ſeiner alltäglichen Eriſtenz aufweckte, wird man doch auch

ſeinen Werken anfühlen. Doſtojewſki hat dieſe Leidenſchaft übrigens im legten

Jahrzehnt ſeines Lebens völlig überwunden, und das Hauptverdienſt dabei ge:

bührt ſicher der Frau. Von der inneren Kriſe aber, die ſich in der Zeit jener Aus:

landsreiſe in ſeinem Gedankenleben vollzog, läßt das Tagebuch nichts ahnen.

Sie ſchildert das äußere Leben , aber mit ſo friſcher, blutjunger und unbefange

ner Naivität, daß man ſie lieb gewinnt. Nur iſt das Tagebuch, ſo wie es R.

Piper bringt, reichlich breit ; der — offenbar nicht autoriſierte – Auszug, der

in der Laub'ſchen Verlagsbuchhandlung erſchien , wird vielen genügen, kann

aber an Gediegenheit und Schönheit der Ausſtattung ſich mit den Piperbänden

nicht meſſen . — Während dieſe Veröffentlichungen nur die zeitliche und mehr

zufällige Eriſtenz des Dichters klären , beſchäftigt ſich die Studie von Paul

Fiſcher mit ſeinem unvergänglichſten Gehalt, mit ſeiner Religion, ſeinem

Verhältnis zu Gott, Chriſtentum und Kirche und kann als Einführung in

dieſe tiefere Seite ſeines Weſens ſehr wohl empfohlen werden.

Karl Juſtus Obenauer.

Treblin, Martin : Der Dichter Eberhard König. Leipzig : Erich Matthes 1924.

(55 S. 8°) 1.50 M ; geb. 2.50 M.

er zäh und unbeirrt ringende Dichter, für den dies Büchlein eintritt, ver:

ihm bisher zuteil ward. Treblins Schriftchen , eine liebevollſte Einführung in

Welt und Weſen des Dichters, wirkt beſonders lebendig durch die vielen mit

geteilten Briefäußerungen des Dichters an den Verfaſſer. Ein ſchönes Bildnis

Königs ziert das Schriftchen. Möge es weiter ſeinen Weg gehen und für einen

echten , liebenswerten Dichter werben, der nicht länger im Schatten ſtehen darf.

Alerander Pache.

Elſter, Hanns Martin : Schiders Leben. Mit 35 Abb. Berlin : R. Bredow

1925. ( 160 S. gr. 89) Leinen 6 M.

in dieſem Lebensbild ſollen die Deutſchen den Schiller der Wirklichkeit er:

halten, wie er durch den Alltag ging und doch immer ſich über den Alltag

erhob. Dieſes Ziel iſt im weſentlichen erreicht mit dem Tatſachenbericht,

welcher allerdings die Jugendjahre Schillers ungleich eingehender behandelt

als die ſpäteren Zeiten . Das Buch wendet ſich an weite Kreiſe, beſonders an

die Jugend, iſt ſchön ausgeſtattet und kann durchaus empfohlen werden,

wenngleich man nicht einſieht, warum die Jugend nach den Schulſtunden

SKI
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· über Schiller nochmals ſich mit dieſen Angelegenheiten beſchäftigen ſoll, an:

ſtatt für ſich lieber die Dichter ſelbſt zu leſen , inſoweit ſie ihr nicht bereits ver:

ekelt worden ſind . von Groſman.

Das Deutſche Drama. In Verbindung mit Julius Bab, Albert Ludwig, Friedrich

Michael, Mar 3. Wolff u. Rudolf Wolkan hrsg . v. Robert F. Arnold . München :

C. H. Beck 1925. (X, 868 S. gr. 8 °) 20 M ; Leinen 24 M ; Halbleder 30 M.

as vorliegende Werk über das deutſche Drama iſt der erſte große moderne

ernſtlich gefaßt und allen Schwierigkeiten zutroß auch durchgeführt wurde,

dieſe Tatſache allein ſchon verdient Anerkennung. Mit Recht hat man dabei

von Anfang an die Notwendigkeit der Arbeitsteilung erkannt; dabei fielen

die einzelnen Abſchnitte an Männer, denen man - und das gilt für alle ſechs

Mitarbeiter – nachrühmen muß, daß ſie zuverläſſige Kenner ihres Stoffes

ſind, daß ſie reiche, teilweiſe ſogar (beſ. Rob. F. Arnold ) verblüffende Be:

leſenheit und Quellenkenntnis mit ernſtem Willen zu hiſtoriſcher Gerechtigkeit

verbinden.

Freilich, grundlegend neue Erkenntniſſe und entſcheidende Umwertungen

wird man nicht erwarten dürfen. Dazu iſt die geiſtige Haltung der ſechs Mit

arbeiter, die mehr verſtändige, ſolide Sammlung und Zuſammenfaſſung

wollen, nicht revolutionierend genug, weder in methodiſcher Hinſicht, noch in

dem vom lebensgefühl abhängigen Wertungswillen. Natürlich läßt ſich

nicht verkennen, daß Anregungen mancher Art gegeben werden, die zweifellos

recht wertvoll ſind und in Zukunft ſich erſt recht noch als fruchtbar erweiſen

können (wie ſich z . B. über die Einteilung der Perioden durchaus Anerkennen:

des ſagen ließe u . ä . a . m .), im allgemeinen jedoch iſt das Werk ein Dokument

vom Stand der literarhiſtoriſchen Arbeit in einer für weitere Kreiſe berechneten

Form der Darſtellung, und als ſolche durchaus zu begrüßen.

Nun aber müſſen wir doch einige erhebliche Einwendungen machen . Die

Darſtellung iſt ohne rechte Proportionen . Natürlich werden die Schwierig

keiten der Plaßzuweiſung bei ſo vielen Mitarbeitern immer groß ſein , dieſe

Bemeſſung aber iſt ausgeſprochen unbillig . Und ferner: die Darſtellung iſt

auch innerhalb des einzelnen Abſchnitts ohne eigentliche Proportionalität.

Das Unbedeutende, kultur- und zeitgeſchichtlich vielleicht Intereſſante, laſtet

mit erdrückender Schwere auf der Geſamtdarſtellung und beherrſcht ſie durch

die gleichmäßige Art der Behandlung. Die Rückſicht auf das Wertige hätte

zu entſcheidenden Eindämmungen Veranlaſſung geben müſſen. Wenn nun

wenigſtens durch die breite Behandlung auch des Belangloſen eine klare Dar:

ſtellung des Zeitgeſchmacks und Zeitfühlens erreicht worden wäre, ließe ſich
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immerhin darüber reden , aber gerade hier iſt es im allgemeinen nur bei An

ſäßen geblieben. Und das iſt zweifellos der zweite größere Mangel dieſer

Arbeiten : die Einbettung des Dramas in den geiſtesgeſchichtlichen Zuſammen

hang der jeweiligen Zeit iſt zwar gewollt, aber nur ſelten geglückt. Gerade wenn

man die Entwicklung einer Gattung zu betrachten hat, hätte ſich die Wand

lung der Form aus dem Stilwillen einer Zeit, der ſich mit der inneren Geſek :

lichkeit dieſer Form auseinanderzuſeßen ſucht, zeigen laſſen müſſen. Das gilt

für Friedrich Michael, der mit rühmenswerter Sachbeherrſchung und in an

ſprechender Form das Drama des Mittelalters bis zum 16. Jahrh. behandelt,

ohne doch den Stilwillen der Epoche und ſeine entſcheidenden Wandlungen

herauszuheben ; das gilt auch für die mit Recht geſondert behandelte neu

lateiniſche Dramatik, die jedoch unter der Hand von R. Wolkan bei aller Wür:

digung ihrer literarhiſtoriſchen Bedeutſamkeit zu breit gerät ; das gilt ganz be

ſonders für die Periode von Ayrer bis Leſſing, d. h. bis zum Niedergang Gott

ſcheds, in die ſich Mar I. Wolff und A. Ludwig teilen . Die Fülle des Materials

verwirrt; aus der Stoffanſammlung wird weder rechte Anſchauung der Ges

ſamthaltung der Zeit noch der hiſtoriſchen Entwi&lung der Gattung. Die

Zeit von Leſſing bis zu den Klaſſikern einſchließlich iſt dann in eine Periode

zuſammengezogen und von Ludwig dargeſtellt, während die Romantik den

nächſten Abſchnitt eröffnet, der bis zur Epoche des Naturalismus reicht.

Dieſer Teil iſt nun bei dieſer Einteilung am ſchlechteſten gefahren. Die Enge

des Raumes ſteht in ſchreiendem Gegenſaß zur Wichtigkeit des Jahrhunderts,

hier empfindet man den Mangel an Proportionalität am ärgerlichſten. Zwar

verſucht Arnold, der Herausgeber und Bearbeiter der Periode, in der Formu

lierung gutzumachen , was gutzumachen iſt, aber die Charakteriſierung gerade

der bedeutendſten Perſönlichkeiten wie Kleiſt, Grillparzer, Hebbel bleibt

durchaus unzulänglich. Günſtiger lag die Aufgabe für I. Bab, der die Zeit

vomNaturalismus bis zur Gegenwart zu behandeln hatte und ſich in gewandter

leicht leslicher Art ſeiner Aufgabe entledigt. Ihm gelingt auch die Ein

bettung dieſer literariſchen Strömungen in die geiſtige Struktur der Zeit . Über

Einzelheiten des Urteils läßt ſich wie überall ſo hier beſonders nicht rechten ,

aber man wird anerkennen , daß ein ſicheres, von Erzentrizitäten freies Gefühl

dem Hirn diktiert und verſtändig begründet ; nur ſagt der gar zu flüſſige, leichte

Stil oft viel weniger, als er zu ſagen vorgibt.

Alles in allem bedeutet das Buch eine begrüßenswerte Leiſtung, für die

ſich der Herausgeber Arnold den Dank vor allem des Verbindung und Ver

tiefung ſuchenden Laien verdient hat, aber auch den deſſen , der ſich mit dem

Buch ſonſtwie auseinander zu ſeben hat. Wilhelm Heiſe.
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Briefe

Briefwechſel zwiſchen Peter Roſegger und Friedrich Hauſegger. Mit

2 Bildbeil . u. 2 Handſchriftproben . Leipzig : L. Staackmann 1924. (216 S. 89

5 M ; Leinen 7 M ; Halbleder 10 M.

oſegger, der Volksdichter, und Hausegger, der Kunſtäſthet, ſuchen ſich in

dieſen Briefen über Fragen des Lebens und der Kunſt zu verſtändigen, ſo:

weit dies zwiſchen zwei im Grunde ſo verſchiedenen Naturen möglich iſt. Es

kommen die Probleme zur Sprache, die damals die Gemüter bewegten : Na:

tionalismus und Antiſemitismus im Felde der Politik, Richard Wagners Ge:

ſamtkunſtwerk auf äſthetiſchem Gebiet. Hausegger, einer der überzeugteſten

Vorkämpfer für Wagners neue Kunſt, ſucht den Freund dafür zu gewinnen.

Dies hielt nicht leicht, weil Roſegger, wie er ſelbſt bekennt, allzu komplizierter

Muſik abhold iſt. Aber nachdem er die ,, Meiſterſinger " gehört hat, beugt auch

er ſich vor Wagner. Im Laufe der Auseinanderſeßung fällt manches Wort, das

Roſeggers Verhältnis zur Muſik im allgemeinen kennzeichnet. Der Dichter trat

dieſer Kunſt bewußt und abſichtsvoll als Laie gegenüber ; ,,muſikaliſch ſein ...

iſt nicht nötig für einen, der nicht Muſik treibt, ſondern nur genießt“, ſchreibt er

gelegentlich , aber darum bekennt er doch, daß ihn ein Muſikſtück wie Händels

„ Hallelujah “ „ höher emportrage als jede Dichtung, jedes Gemälde“. Eine

Fundgrube für jeden Künſtlerpſychologen . Eugen Schmiß.

Schiders Briefe in Auswahl. Hrsg. u . eingel . v . Hermann Moſapp. Mit 17

Bildbeigaben u . 1 Handſchriftprobe. Berlin : Bong & Co. 1925. (XXXIV,

456 S. 8°) Leinen 4.80 M ; Halbleder 8 M.

cine ſchöne handliche Auswahl in einem Bande mit Bildbeigaben und

Handſchriftproben . „ Das war ein rechter Menſch und ſo ſollte man

auch ſein“, ſagte Goethe von Schiller. Unſere Jugend ruft nach Führern.

Hier ſteht ein großer Menſch vor ihr und bietet ihr die Hand. Wollte man

nur verſtehen , ſie zu ergreifen. Johannes Demmering.

Deutſche Meiſterbriefe aus fünf Jahrhunderten. Hrsg. v . Dietrich Bellner.

Halle : Buchhandlung d . Waiſenhauſes 1925. (X, 164 S. gr . 8 °) 6 M ; geb. 7.50 M.

on
In dieſer Folge von Briefen ſpiegelt ſich das kulturelle und politiſche,

das öffentliche wie private leben in Deutſchland während fünf Jahr

hunderten wieder, und der Charakter des ganzen Volkes wird darin ebenſo

klar zum Ausdruck gebracht, wie das Weſen der einzelnen Schreiber aus

ihren Briefen erkennbar iſt. Dieſe mit glüdlicher Hand ausgewählten Proben,

die vom Verfaſſer mit trefflichen Anmerkungen verſehen ſind, werden ſicher:

lich , da ſie ſelbſt mehr die geſamte Nation im Auge haben, zu eingehenderen

Spezialſtudien anregen . Erik Schaal.

E
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Wagner, Richard: Briefe. Ausgew. u . erläut. v . Wilhelm Altmann. 2 Bde.

Leipzig : Bibliogr. Inſtitut 1925. (VII, 457 ; 429 mit 11 S. Taf. u . 2 Fakſ. 8 °)

Leinen 12 M ; Halbleder 20 M.

Dit vorbildlicher Editionstechnik hat der bekannte Berliner Muſikbiblio:

graph dieſe Auswahl geſtaltet in der Abſicht, gewiſſermaßen eine ,,Wag

nerbiographie in Briefen “ zu geben. Die Anordnung iſt nämlich chronologiſch

und führt von der Jugendzeit bis in die leßten lebenstage. Kurze Anmerkungen

und Zeittafeln erleichtern das Verſtändnis des Zuſammenhangs zwiſchen den

einzelnen Briefen und weiſen auch den Weg zur quellenmäßigen Wagner

literatur. So iſt mit den ſehr hübſch ausgeſtatteten, durch Bilder und Fakſimi

les auch inhaltlich bereicherten beiden Bänden ein wirklich wertvolles Bildungs

mittel geſchaffen für alle, die der problemreichen Perſönlichkeit Wagners näher

zu treten wünſchen . Eugen Schmiß.

Meyſenbug, Malwida von : Im Anfang war die Liebe. Briefe an ihre Pflege.

tochter . Hrsg . v . Berta Schleicher. Mit 8 Taf. München : C. H. Beck 1926.

( XV, 328 S. 8 °) Leinen 7.50 M.

ieſe Briefe, die annähernd einen Zeitraum von 30 Jahren umſpannen ,

Nähe mit der Stealiſtin , daß die alte liebe zu ihr wiederum in den Herzen

derer wach wird, die einmal mit ihr in Berührung gekommen ſind. Wenn uns

auch Perſonen und Geſchehniſſe, die in dieſen Briefen aufleben, ſchon aus dem

,, lebensabend " bekannt ſind, wir empfinden es mit tiefer Dankbarkeit, daß

wir noch einmal auf eine ſo intime und unmittelbare Weiſe in dies einzig

ſchöne Greiſentum hineingeführt werden. Greiſentum freilich nur im Sinne

von Reife und Vollendung, da iſt kein Stumpf-, kein Müdewerden. Freilich

taucht das , troppo tardo “ auf, wenn man ſie überall braucht, immer wieder

um ihre Gegenwart bittet, in Venedig, in Paris , in Bayreuth. Aber nie iſt es

ju ſpät, und immer wieder werden die körperlichen Hemmungen überwunden,

und die ſtets Hilfsbereite wird nie müde, teilzunehmen, zu helfen. Ja, faſt iſt

es, als ob dieſe ,, metaphyſiſche Jugend “ noch immer zunähme in dieſen Briefen

und immer wärmer hindurchleuchtete durch alles Meiſe -Sein, durch alle Reife.

Das 19. Jahrhundert, das uns als das Materialiſtiſche gilt, offenbart hier

ſeine ſchönſten Erſcheinungen, ſein reinſtes Streben . Hier klingt etwas von

einer neuen Geſellſchaft an, die nicht in der Tradition lebt, ſondern Tradition

ſchafft. In der der Menſch ſeinem inneren Weſen nach ſeinen Plaß findet. Und

den Blick für dieſen inneren Menſchen, den hat Malwida durch ihren Idealis:

mus , d. h. durch die immer junge liebe zu dieſer Idee, in einer Weiſe aus

gebildet, daß ſie nicht nur das äußerſt verfeinerte Unterſcheidungsvermögen
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für die Perſönlichkeiten hat, ſondern auch alles künſtleriſche Schaffen beſſer

beurteilt, als alle berufsmäßigen Kritiker ihrer Zeit. Wie hat ſie ſich vor bei :

nahe 30 Jahren für die Werke des jungen Romain Rolland eingeſeßt, die heute

erſt allgemeine Anerkennung gefunden haben. Aber nicht nur den ſchöpferiſchen

und gebildeten Menſchen verſtand ſie, ſondern auch den primitiven. Wie wurde

ſie auch von dieſen , von italieniſchen Fiſchern und Landarbeitern verehrt.

Sie hatte jene vollkommene Internationalität, ich möchte ſagen, jene Inter

nationalität deutſcher Geſinnung, die nur von ganz wahrhaftigen und mutigen

Menſchen nachempfunden werden kann. Monica von Miltiß.

Engelte, Berrit : Briefe der Liebe. M.- Gladbach : Orplid - Verlag 1926 .

( 160 S., 1 Bild , 1 Fakſ ., kl . 89) 2.40 M ; Leinen 3.60 M.

s iſt ſicherlich tieftraurig, daß dieſer Menſch im Kriege bleiben mußte,

aber doch noch nicht Grund genug, ſolche Briefe zu veröffentlichen , die

durchaus privater Natur ſind. Die beſcheidenen Blätter klingen wie ein Veto

gegen den Druck . Frib Rostosky.

Wilde, Oscar : Letzte Briefe. Deutſch » . Mar Meyerfeld . Berlin : S. Fiſcher

1925. ( 173 S. gr. 89) 6 M ; Halbleinen 8 M ; Halbpergament 11 M.

rus irgendwelchen zeitgeborenen Richtungen und Strömungen gehört

Ess

blicklich ſehr umworbenen Dichternaturen. Verzerrungen, wie ſie ſich Karl

Sternheim mit ſeinem ſchwülſtigen ,,Drama" leiſtet, ſtehen neben ſachlichen

Auseinanderſeßungen und Tatſachenberichten . Zu den objektivſten unter

dieſen ,,Berichten " ſind zweifellos die leßten Briefe Oskar Wildes zu rechnen ,

die Mar Meyerfeld zum erſtenmal in deutſcher Sprache herausgegeben hat.

Mit dieſen Briefen iſt uns das Ehrlichſte gegeben , was Oskar Wilde, den

Menſchen, kennzeichnen kann. Wie Mar Meyerfeld im Vorwort angibt, ſtüßt

ſich ſeine Übertragung auf den amerikaniſchen Zert. In der Aufeinanderfolge

der Briefe ſchließt ſie ſich der engliſchen Ausgabe an. — Die Proſaüberſeßung

iſt urtertmäßig klar und fließend, dagegen erſcheinen die wenigen eingefloch

tenen Gedichte (bzw. Gedichtszitate) unpoetiſch. Mally Behler-Hagen.

Dichterweisheit in Briefen . Nach d. Tagen d. Jahres zuſammengeſt. v. Hans

Zimmer. Stuttgart: Greiner & Pfeiffer 1925. (XII, 480 S. 89) Leinen 9 M.

it rührender Mühe hat der Herausgeber aus den Briefen großer und

kleiner Dichter Roſinen geklaubt und ſie nach den Lagen des Jahres

zuſammengeſtellt “ und leider allzu ſehr mit Quellenangaben , Zahlen , Klam :

mern uſw. vermanſcht, ſo daß man ſich nur ſchwer hindurchfrißt. Die

Hälfte iſt außerdem banales Geſchwäß . Aus dem Reſt könnte er ein ganz

hübſches Spruchbuch machen.
Jörn Doen ,
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W

Reiſen und Landſchaften

Holiticher, Arthur : Der Narrenbaedeker. Aufzeichnungen aus Paris und

London. Mit 15 Holzſchnitten von Frans Maſereel. Berlin : S. Fiſcher 1925 .

(202 S. 89) 4 M ; Leinen 6 M.

ie es einem gehen kann , wenn man nach Jahren wieder einmal an

ehedem geliebte Stätten kommt, wie dann alles anders geworden,

alles ſeine Form und ſeinen Sinn geändert hat, indes der Beſucher ſeine

Erinnerungen ſucht und ſie in der erträumten Geſtalt nicht wieder- und

vorfindet – das iſt das Thema von Holitſchers Aufzeichnungen. Paris

und London ſind anders geworden, ſie ſind närriſch geworden und ohne

jenen Sinn, den ſie früher in ſich getragen hatten. Deshalb beginnen die

Aufzeichnungen in der Form einer Parodie zu Baedeker - Führern und enden

mit einer ſchroffen , herben Anklage, deren Pathos Vokabeln aus der zeit:

genöſſiſchen Politik nicht entbehren kann auch da und gerade da, wo ihr

im innerlichſten der geſtaltende Künſtler abſagt. Das gedankenreiche, von

9. v . Holten wunderſchön gedruckte Buch enthält 15 Holzſchnitte des weſens

verwandten Graphikers, die Warnung, Kritik und Anſchauung in über

legener Weiſe vereindringlichen und zum ſchweren und herben Charakter

des Buches das ihrige auf das erfreulichſte beitragen . von Grolman .

Oberrhein, Schwarzwald und Bodenſee. Kunſt, Land u. Leute . 120 ganzſeit.

Abb . mit e . Geleitwort v. Franz Schneller. Freiburg i . Br.: Urban-Verlag 1925 .

( 129 S. gr. 89) 5 M ; Leinen 6.50 M.

zine ziemlich flüchtige Einleitung im Reiſeführerſtil und dann 120 Bilder,

gute und ſchlechte Aufnahmen, daher und dorther zuſammengeſucht und

nur durch den an ſich ſchon disharmonierenden Titel äußerlich zuſammen :

gehalten . Es iſt wirklich höchſte Zeit, gegen ſolche Oberflächlichkeiten vorzu:

gehen. Dem Heimatgedanken wird mit einem derartigen Machwerk in keiner

Weiſe gedient . Und warum begnügt man ſich eigentlich nicht mit dem einen

grandioſen, ſinnfaſſenden und ſinngebenden Deutſchlandbuch Hielſchers ?

Alerander Baldus.

Roke, Stefan von : Auſtraliſche Stizzen . Mit e . Vorwort v . Eugen 3abel.

Mit 13 Zeichn. v . H. Ant. Aſchenborn . Berlin : Dom - Verlag 1925. (XI, 275 S.

8 ) Leinen 8 M.

Derſ.: Südſee Erinnerungen . Mit 13 Zeichn. v . H. Ant. Aſchenborn . Ebd.

1925. ( 178 S. 8°) Leinen 8 M.

riſch, frei, fröhlich kunterbunt hintereinander heruntererzählt . Tatſäch :

liches als Anekdote. Nicht ohne dieſen ſtereotypen Zug von Überheblich:

keit und Lüſternheit, mit der ſich die Kultur an Jungfernländern ausläßt.

Richard Euringer.

Equit

Forever
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Shome, Hermann und Luiſe : Weltwanderung zweier Deutſcher. Mit 187 Abb .,

15 Taf.u. 1 Karte . Dresden : Ch . Steinkopff 1924. ( VIII , 306 S.gr. 89) Lein.12M.

as vorliegende Buch iſt keine literariſche Arbeit, ſondern ein ausge:

kannten Pharmakologen und ſeiner Gattin . Es gilt eine Rundreiſe durch die

Hauptbildungsſtätten des Auslandes zum Beſuch der vielen in Deutſchland

ausgebildeten Schüler, die überall leitende Stellen im Ausland erhalten haben

und begierig ſind, perſönlich und wirtſchaftlich die Beziehungen zu ihrer wiſſen :

ſchaftlichen Mutter wieder aufzunehmen . So ſind es im ganzen erquidende

Bilder vom Anſehen deutſchen Weſens und von der Geltung deutſchen Geiſtes

im Ausland (bei den Gebildeten), außerordentlich intereſſant ſind die authen

tiſchen Berichte über die Erdbebenkataſtrophe in Japan Spätherbſt 1923.

Wenige Tage nach der Kataſtrophe betraten die Reiſenden das zerſtörte land.

Der Weg führt ſie über Amerika, Japan, China, Java, Ceylon , Oſtindien , und

ſie haben viel geſehen. Leider iſt dann und wann das Deutſch etwas hart, und

Fehler wie : ,,Wir beſuchten eine ſolche " ( nämlich eine Volksſchule ) oder „Die

Tage waren glüdliche“, ſollten nicht vorkommen . Die Ausſtattung iſt ausge

zeichnet, charakteriſtiſche Bilder ſind reichlich eingeſtreut. Bernd Iſemann.

Paläſtina. 300 Bilder. Einleitung v. Sven Hedin . Mit ausſührl . Tert. Hrsg . v .

Georg Landauer. München : Meyer & Jeſſen 1925. (XI, 244 S. 49) Leinen 20 M.

Preiß, Ludivig, u . Rohrbach , Paul : Paläſtina und das Ditjordanland.

Mit 214 Tiefdrucken u . 21 farb . Taf. Stuttgart: 3. Hoffmann 1925. (XVI,

232 S., XXI Taf. 49) Leinen 28 M.

wei Sammlungen ſchöner photographiſcher Aufnahmen aus dem heutigen

Paläſtina - ähnlich den bekannten Hielſcher-Bänden über Deutſchland,

Spanien, Italien - ähnlich vor allem natürlich einer dem andern. Der erſte

Band legt mehr Wert auch auf Bilder aus dem heutigen Leben Paläſtinas, dem

der Zioniſten insbeſondere. Der zweite bringt die beſſeren, erſtaunlich guten

Reproduktionen , auch farbige Photographien . Jedenfalls lernt man aus ſolchen

Bilderwerken in unmittelbarer Anſchauung land und Leute nicht ſchlecht kennen .

Die kurzen Einleitungen Rohrbachs und Sven Hedins orientieren bei beiden

Bänden nur ziemlich oberflächlich . Hermann Tertor.

Schubart, Arthur : Auf Elchjagd in Norwegen. Mit Abb. nach Aufnahmen

d . Verf. Stuttgart : Bonz & Co. 1925. (239 S. Tert, 32 BI. Abb . 8 °) geb. 6 M.

Käger ſein , iſt kein Sport, ſondern eine Weltanſchauung. Aus der ruhigen

Sachlichkeit von Schubarts Bericht, erhellt vor allem dies . Die Abſicht

des Verfaſſers, „ anzuregen , ohne lehrhaft zu werden, und zu unterhalten,

ohne zu belügen ", wird erreicht. Die herbe öte der Reviere lebt in den Künst :

leriſchen Fotos. Richard Euringer.

3
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Sammlungen

Amelangs Taſchenbücherei. Leipzig: Roehler & Amelang 1925. (el. 89)

Leinen je 3 M ; B8.5, 6 u . 8 je 4 M.

1. Buſch , Gertrud : Wunderland. Legenden u. Märchen. (111 S.)

2. Jedinet, Ostar : Der Bauernrichter . Novelle. (80 S.)

3. Beyerlein , Franz Adam : Der Rüraſſiter von Gutengeu . Novelle. (76 S.)

4. Rügelgen, Paul Siegwart von : Der Raſtloſe. Lieder u . Gedichte. (96 S.)

5. Schaeffer , Albrecht: Der verlorene Sohn. Komödie in 3 Aufz . ( 141 S.)

6. Roſegger, Peter : Der Herrenſepp u. a. Erzählungen. ( 149 S.)

7. Bartſch, Rudolf Hans : Nur ein Lied u . Der Ritt in die Ewigkeit.

Zwei Novellen . (92 S. fl . 8°)

8. Langheinrich, Franz : Käthchen Schöntopf. Erzählg . aus Goethes Leip

ziger Studentenzeit. ( 128 S.)

9. Nieſe, Charlotte : Er und Sie u . a . Novellen . (95 S.)

10. Rügelgen, Adda von : Xenia . Einer wahren Begebenheit nacherz. (96 S.)

11. Mayer, Karl Adolf : Amor in Biedermeier. Eine empfindſame Geſchichte

aus d . alten Wien. (94 S.)

12. Rübn, Julius : Shüringer Skizzenbuch . (79 S.)

orauszuſchiden iſt, daß der Verlag ſeine Ehre in ein bibliophiles Buch

gewand ſeßt. Die Bändchen ſind auf dem leichten Alfapapier in Unger:

und Jean-Paul-Fraktur gedruckt und reizend eingebunden . – Der Inhalt

iſt bunt durcheinandergewürfelt; es iſt durchaus kein Prinzip in der Auswahl

zu erkennen . Das iſt bei ſolcher Liebe in der Herſtellung ſchade. Nr. 9 und 10

find als braves Suppenfleiſch zu verzeichnen. Reizend und mit dem Charme,

den wir von den Verfaſſern kennen , erzählen Bartſch und Beverlein ihre

hiſtoriſchen Geſchichten. Auch Roſegger brauchen wir nicht erſt vorzuſtellen.

Nr. 8 und in geben ſich literar- und kulturhiſtoriſch ; mit bemerkenswertem

Geſchick iſt das Studierte geſtaltet. Vom genialen Brauſekopf Goethe ſpürt

man bei fangheinrich freilich wenig. Mayer hat mehr Dichterblut und weniger

Einfühlung . Gertrud Buſchs feinſinnige Gebilde ſind rechte Leſeſtücke

für die Feierſtunde. Zarte Linienführung und reine Tönung zeichnen ſie aus.

- An den beiden Lyrikbüchern iſt nicht viel Originalität zu erwittern . Kühn

verzeichnet wie eine farbenempfindliche Platte. Kügelgen iſt der Feinere von

beiðen ; doch bleibt er allzu oft auf einem freundlichen Albumblatt fißen . -

Von den zwölfen an der Tafelrunde fallen nur Jellinek und Schaeffer auf.

Der erſte hat eine unheimlich ſichere Hand an ſeiner buchsbaumharten Novelle

bewieſen. Alles ſißt ſtraff und ſteil gerammt in der Erde und hat das Profil

eines glüdlich gruppierten Frieſes. Man denkt ein wenig an Wicherts Litauer:

geſchichten.Doch hat Jellinek vor jenem die feſtere Ballung voraus. Glückzu !

Schaeffer läßt mit ſeinem Ausflug ins Dramatiſche aufhorchen. Es iſt ein

-

-
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ſeltſames Gebilde von Komödie, das uns da gezeigt wird. Man denke :

Schaeffer mimt bayriſch und will hinter der Oberländerart einen ewig wieder

kehrenden Waffengang zwiſchen Alt und Jung, Boden und Freizügigkeit,

Eigentum und Bewegung eindringlich machen. Es ſtehen wundervolle Ger

danken und Worte in dem Werk, und die Komödie rührt und ergreift, wenn

ſie ſchaefferſch einhergeht. Aber das ſeltſame Gewand iſt Mummenſchanz

und nicht die Einfalt von André Gides ſchlichtem Werf, das wohl Vorbild

oder Anregung war. Fris Rostosky.

Kröners Taſchenausgaben . Leipzig : Alfred Kröner 1925/26 . (fl. 89)

44. Schelling: Sein Weltbild aus d. Schriften . Hrsg . u . eing . v . Gerhard

Klau. (295 S.) Leinen 2.50 M.

46. Die Kant.Laplaceſche Theorie. Ideen 2. Weltentſtehung v . Immanuel Kant u .

Pierre Laplace. Eingel. u. hrsg . v . Heinrich Schmidt. (XX ,228 S.) Leinen 2.50M.

47. Körte, Alfred : Die helleniſtiſche Dichtung. (333 S.) Leinen 3 M.

48. Arthur Schopenhauer . Die Perſönlichkeit und das Werk in eigenen Worten

des Philoſophen . Dargeſt. v . Konrad Pfeiffer. Nebſt e. Anhang : Schopens

hauer als Erlebnis. ( XII , 218 S., 1 Bild) Leinen 2 M.

49. Der lebendige Peſtalozzi. Eine Ausw. aus 1. Werken. Zuſammengeſt. u . mit e.

Einl.verſehen v.H. Schneider. Mit e . Bilde Peſtalozzis. ( 171 S.) Leinen 2.75 M.

50. Wirth, Albrecht: Deutſche Geſchichte von 1870 bis zur Gegenwart.

Mit 4 Bildern . ( VII, 320 S.) Leinen 3.25 M.

er Ausbau der Sammlung von „ Kröners Taſchenausgaben “ nimmt

einen ſehr erfreulichen Fortgang: man mag vielleicht kein Freund von

Auswahlbänden ſein , bei dieſen Bänden hier wird man grundſäßliche Bes

denken zurückſtellen. Denn was die auswählenden Herausgeber bieten, iſt

mit ſoviel Liebe, Geſchmack und Kenntnis veranſtaltet und ferner ſo ſehr

auf den Geſichtspunkt eines gewiſſen Abgerundetſeins eingeſtellt, daß von

den Bändchen ernſt zu nehmende Anregungen ausgehen . Schelling, Schopen

hauer und Peſtalozzi ſind dergeſtalt geboten, bei Schelling Tert, bei Schopen

hauer Für und Wider, bei Peſtalozzi Hinweis zum Syſtem . Der Band : die

Kant-Laplaceſche Theorie bringt eine neue Überſeßung des Laplaceſchen

Werkes. Selbſtändige neue Werke bieten Körte und Wirth. Die Darſtellung

der helleniſtiſchen Dichtung iſt ſehr flüſſig und ungemein anregend geſchrieben ,

dem beweglichen Sujet ſich anpaſſend, mit neuen Überſegungsproben und

feinen Charateriſtiken . Und Wirths Darſtellung der Epoche 1870-1925

wird infolge ihrer klaren und gerechten Einſtellung, die in ruhigen, niemand

verleßenden Ausdrucksformen bittere Wahrheiten nicht verſchweigt, von

jedermann ſtudiert werden können ; Herausgeber und Verlag können ſich

auf die kluge leitung des ſchön ausgeſtatteten Unternehmens etwas zu Gut

halten . von Grolman.
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I

Humor, Wik, Satire

Wriede, Paul : Hamburger Volkshumor in Redensarten u. Döntjes.

(Quickborn - Bücher. 30.) Hamburg : Quickborn - Verlag 1924. (62 S. II . 89) 75 Pf.

as Quickbornbuch,das den verdienſtvollen Leiter der Quidhornarbeit Paul

Wriede ſelber zum Verfaſſer hat und unter dem Titel ,,Hamburger

Volkshumor" allerlei Schnäde und Schnurren enthält, untermiſcht mit

zwangloſen , aber ſehr treffenden Bemerkungen über Sprache und Volksart,

iſt eine ganz famoſe Fundgrube für deftigen Hamburger Humor, ſehr viel

wertvoller, als die anſpruchsloſe Art deſſen , der dieſe Dinge , aufgeſchrieben "

hat, es erſcheinen läßt. Paul Wriede kennt ſein Hamburg, er hat den leuten

aufs Maul geſehen und läßt ſie nun reden, wie ſie es gewohnt ſind. Daß es

dabei nicht immer ſehr gebüldet zugeht, verſteht ſich, aber echt und geſund iſt

dieſer Volkshumor. Ich würde am liebſten ein paar Proben hierher ſeßen, aber

wo anfangen und aufhören ? Man muß ſchon ſelber leſen . Hans Balzer.

Fraenger, Wilhelm : Deutſcher Humor. Aus fünf Jahrhunderten geſammelt.

Mit 128 Bildern . 2 Bde. München : Piper & Co. 1925. (89) Bd 1 : Von Fiſchart

bis zur Romantik. (XVIII, 530 S.) BD 2 : Vom Biedermeier bis zur Gegen

wart. ( VIII, 461 S.) Halbleinen 18 M ; Leinen 20 M.

in zwei ſtattlichen , ſchön gedructen und gebundenen, mit vielen Bildern

geſchmü & ten Bänden ſammelte der Herausgeber die weſentlichen Werke

der deutſchen humoriſtiſchen Dichtung, nicht billige Späßchen und Wißchen ,

ſondern die wahrhaft dichteriſchen Offenbarungen, das fröhliche, derbe, ſkurile

und oft genug auch bittere Lachen bedeutender Geiſter, das ſeit den Tagen

Fiſcharts durch die deutſche Literatur ſchüttert. Es iſt bezeichnend für Fraengers

Einſtellung, daß ein Kapitel Jean Pauls die ganze Sammlung einleitet, ein

anderes ſie ſchließt. Dazwiſchen hat er mit eingehender Kenntnis und feinem

Gefühl für das Wertvolle alles eingefangen, was für das Lachen der jeweiligen

Zeiten und gerade für das deutſche lachen bezeichnend und bedeutend iſt : Proſa,

Gedichte, dramatiſche Szenen, ein buntes Kaleidoſkop der Narrheit, des leichten

und des tiefen Humors. Bilder der verſchiedenſten Zeiten begleiten den Lert.

Es iſt die beſte Sammlung deutſcher humoriſtiſcher Dichtung, die ich kenne,

berufen , gerade auf dieſem heillen Gebiet, auf dem es ſoviel Plattes und Nich

tiges gibt, das Wertloſe zu verdrängen und das Weſentliche und Bleibende

zur Geltung zu bringen . Förn Oven.

Glaßbrenner, Adolf : Wie wa Berlin fo quietſchvajniegt! Heitere Bilder,

Szenen u. Reimſtücke. Ausgew. u . erneuert v . Wilhelm Müller - Rüdersdorf.

Berlin : Hugo Wille 1925. ( 156 S. kl . 8 °) 1.50 M.

Altberliner ,,Milljöh“ im Kladderadatſchton vergilbter Zeiten . Rich. Euringer.
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Nicho

Weber, Karl Julius : Demokritos oder hinterlaſſene Papiere eines lachen

den Philoſophen. Ausgew. u . hrsg . v . Roda Roda. München : Ritola

Verlag 1925. (XIV, 321 S. 8°) 4.50 M ; Leinen 6.50 M.

on facit saltus , ſagt man von der Mathematik, aber auch die Sprache

ſcheint dazu verurteilt, keine Sprünge mehr zu machen ; zum logiſchen

Inſtrument diszipliniert, dient ſie einer Art Gedankenarithmetik, und jeder

lauſige Lokalredakteur, jeder Segerlehrling fühlt ſich als ( Polizei- ) Diener

am Wort, daß ſie nur ja keine Sprünge, Seitenſprünge mache. Die Sprache

iſt uniformiert und bewegt ſich nur noch im Parademarſch mit „, Augen

rechts ! " Daher der Name : Schriftſprache.

Man ſcheint vergeſſen zu haben, daß Niesſche ſie tanzen lehrte, und daß

es Propheten waren , aus deren Munde ſie orgiaſtiſch taumelte, daß die

Hymnen und Oden, Rhapſodien und Dithyramben bis zum Himmel ſtürmten

in wahrem Silbenrauſch. Daß der verzweifelte Verſuch der Dadaiſten , die

Sprache aus dem Rachen der Gedanklichkeit zu reißen, aus ihrer logiſchen

Bedingtheit, mehr ſei als bloße Kinderei, den Bürger vor den Kopf zu ſchlagen .

Es iſt nicht wahr, daß die Sprache dazu diene, Gedanken zu ſagen oder

zu verbergen und zu nichts weiter ; man ſchaue doch dem Volk aufs Maul,

höre ſeine Volkslieder, die um ſo ſchöner ſind, je ſinnloſer ſie ſind ! Das

Volt kümmert ſich keinen Deut um Logik und Gedanke, und wo lebt ſie

denn kräftiger, trächtiger, lebendiger, die Sprache, als im Volk !? Es iſt

nicht wahr, daß die Sprache allein dazu berufen ſei, arithmetiſche Abbrevia :

turen (KDM ), Reklameformeln (Mitropa ), Wortinzeſte (Schupo) zu kab:

balieren, man frage die Kreuzworträtſel, die Charaden und Röſſelſprünge,

aber man frage auch den Wiß, das Wortſpiel, das freie, lachende, tanzende,

mutterwißige Neckwort, den Jodler und den Jauchzer, den Säuglingslaut

und Walters Tandaradei, ob es nicht eine Luft, zu labben gibt, eine Luſt,

Worte in den Mund zu ſtecken , in die Luft zu ſpucken und herumzuwirbeln,

daß ihnen der Verſtand vergeht ; eine Luſt zu fabulieren , ſo ſinnlos, un

ſchuldig und tief wie Lügenmärchen , Kinderreim und das heilige ſuſende

Wiegenlied ! - R.I. Webers unſterblicher Demokritos Günkt mich nicht

deshalb ein lachender Philoſoph, weil er ,,Humor hat ", ſondern weil er nicht

rechnet mit den Rechenpfennigen der Silben, ſondern Dudelſack ſpielt auf

dem logiſchen Inſtrument. In all dieſen Kapiteln Pfui und „ Zweideutigkeit “,

Bonmot “ und „ Zynismus “ uſw. regiert das Wort aus Luſt am Worte.

Der Kauſalierungswahnſinn fährt zum Teufel, und Sprache wird Daſein ,

ſouverän, Selbſtzweck, Muſik. Roda Roda aber hat ſich das und den Ver:

dienſt als Neuherausgeber erworben. Richard Euringer.

Il
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M

Welthumor. 6 Bde. Hrsg . v . Roda Roda u. Theodor Ekel. München : Simpli

ciffimus. Verlag 1925. (89) 3e Leinen 6.50 M.

Der erſte Strahl : Ferne Zeiten, ferne Zonen. Mit 26 Bildern . (288 S.)

Das zweite Geſicht: Von Luther b . Leſſing. Mit 33 Bildern . (288 S.) - Die

drei Grazien : Von Wieland b . Ropiſch . Mit 24 Bildern . (286 S.) Vier

Jahreszeiten : Von Heine b . Wilhelm Buſch . Mit 32 Bildern . (288 S.) - Die

fünf Sinne : Von Anzengruber 6. Arthur Schnibler. Mit 27 Bildern . (288 S.)

- Die ſechs Werktage : Von Gerh. Hauptmann 6. heute . Mit 37 Bildern . (290 S.)

gan muß für die 6 Bände „Welthumor“, die Roda Roda und Theodor

Eßel uns vorlegen , aufrichtig dankbar ſein . Sie haben ein Wert geſchaffen,

dasſeinen anſpruchsvollen Titel mit Recht trägt, es iſt eine Sammlung, die den

Humor aller Schattierungen (von der Idylle bis zur Groteske), aller

Völker (von den afrikaniſchen Negern bis zur Krone der Schöpfung, den

heutigen Europäern), aller Zeiten (vom Altertum bis auf unſere Tage) auf:

ſucht, ſoweit er überhaupt firiert und damit zugänglich iſt. Eine umfaſſende

Beleſenheit und ein ungeheurer Fleiß ſtedt in dieſen 6 Büchern . Das wird

einem beſonders klar, wenn man die Literaturnachweiſe, die die Verfaſſer dan:

kenswerter Weiſe ſtets geben, und die nach verſchiedenen Geſichtspunkten ge

ordneten Regiſter anſieht, die die Reichhaltigkeit des Ganzen ſinnfällig vor

Augen führen. Selbſtverſtändlich können die einzelnen Proben der verſchiedenen

Humore nicht ſehr umfangreich ſein, wenn man bedenkt, welch ungeheure Maſ

ſen hier zu verarbeiten waren, und in Bezug auf den Plaß, der den einzelnen

Dingen gewidmet wurde, kann man gewiß hier und da andere Wünſche haben,

das ändert aber nichts an der Tatſache, daß man ſich hier auf die bequemſte und

amüſanteſte Weiſe den Schäßen des Welthumors nähern kann, um – das iſt

auch der ausgeſprochene Zweck der Verfaſſer — nach den gezeigten Proben das

an den Quellen genauer ins Auge zu faſſen , was man nicht nur in Stücken ,

ſondern im ganzen kennen möchte. Daß außer dem Wort auch der gezeichnete

Humor des ganzen Gebietes - wenn auch ſparſamer — in die Anthologie ein

bezogen iſt, iſt ein Poſten auf der Kreditſeite dieſes kapitalen Werkes, der nicht

unerwähnt bleiben darf. Hans Balzer.

Verſchiedenes

Leifing, Theodor : Meine Siere. Berlin : Deſterheld & Co. 1926. ( 161 S. kl . 8 °)

Pappe 4 M; Leinen 5 M.

ies iſt ein Buch , von dem man füglich ſagen darf : ,, Kaviar“. Nicht fürs

,, Volt “, aber doch für all die Vielen der deutſchen Volksgemeinſchaft, die

fein organiſiert und durchgebildet genug ſind, ſolch leßte, ſtille Selbſtzwie:

ſprachen eines ſubtil-differenzierten, ſcharf- und tiefſinnigen Kopfes genießen

D
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Kellner

zu können , wie eine köſtliche Seltenheit im Leben menſchlich wortreicher Äuße:

rungen. Sie werden die ſublimen, boshaften und einſichtsreichen Worte lieben ,

die hier im Geiſt vollendeter und doch ganz erdhaft und naturnah gebliebener

Menſch unſerer Lage in Stunden einer wahrhaft ,, klaſſiſch " verwandten Muße

niederſchrieb. Georg Hallmann.

Riid, Egon Erwin : Der raſende Reporter. Berlin : Erich Reiß 1925. (VIII,

317 S. 89 4 M; geb. 5.50 M.

Diſchs ,, Raſender Reporter “ hat das Zeug, eines der meiſt geleſenſten Bücher

unſerer Zeit zu werden. Die Unliterariſchen , Senſationsbedürftigen kom

men dabei ebenſo auf ihre Koſten wie die ſog . Anſpruchsvollen (8. h. die, die

bei Nur-Senſationellem ſo etwas wie Gewiſſensjudreiz verſpüren ): jene in

folge der ſtofflichen Reize des überbunten Buches, das Bilder aus allen Dimen

ſionen der Welt aufblißen läßt, dieſe infolge der Art der Darſtellung und Ge:

ſtaltung des Stofflichen , die jeden Artikel faſt zu einem kleinen Kunſtwerk

macht. Journalismus im höchſten Sinne, inſpirierter Journalismus. Eſprit

ohne jede Selbſtbeleuchtung ( Kiſd iſt alſo ſozuſagen ein Antipode von Kerr ).

Es ſcheint kaum zweifelhaft, daß dieſes Buch einſt zu den Dokumenten des

klaſſiſchen Journalismus gehören wird, wie ſie Kiſch in einem anderen Bande

ſelbſt geſammelt. Der einzige Wunſch für eine neue Auflage des Buches wäre

der : daß es um etwa ein Drittel gekürzt würde. Denn die Fülle iſt allzu er :

drückend und die einzelnen Artikel ſind nicht immer gleichwertig.

Wolfgang von Einſiedel.

Löns, Hermann : Gedanken und Geſtalten . Aus dem Nachlaſſe hrsg . von Wil.

helm Deimann . Hannover : Adolf Sponholt 1924. (IX, 120 S.) Leinen 4.50 M.

er Herausgeber polemiſiert gegen die Auffaſſung von Löns als „, Jagos

und Heidedichter “, der nur , zufällig in die eigentliche Literatur “ geraten

ſei. Die in dieſem Bändchen vorgelegten Studien , ,, Erträgniſſe gründlicher

Erkenntnisarbeit “, ſollen vom geiſtigen Ringen zeugen. Sie beweiſen jedoch

nur die völlige Unbedeutendheit des Theoretikers löns, und der Herausgeber

hat ſeinem toten Freunde mit dieſer Veröffentlichung wahrhaftig keinen Dienſt

erwieſen. Einen Teil der Auffäße mag man hinnehmen , ſo wenn der Dichter

über Peter Hille, über Spitteler oder Wilhelm Buſch ſpricht, wenn ſich auch

hier das Niveau kaum über den Erinnerungsartikel in einer anſpruchsloſen

Familienzeitſchrift erhebt. Dann aber gibt es Dinge, die einfach empören. Wenn

Löns über Zola, Doſtojewſki, Tolſtoi, Ibſen und den ganzen Haufen von

Franzoſen , Ruſſen und Nordmännern“ (darunter alſo doch Hamſun, lagerlöf,

Jacobſen u. a .) nichts anderes zu ſagen weiß, als daß ſie uns zuſammen

nicht für fünfzig Pfennige Gewinn " gebracht haben, wenn er in den Luſt- und

D
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Faſtnachtsſpielen des gewiß ſehr tüchtigen Münſterländers landois mehr Ges

winn ſieht als in dem jeßt zum Glüc völlig vergeſſenen Ibſen " , dann hört

doch einfach alles auf, dann muß man ſchon ein Größerer als löns ſein , um

ſo etwas ſagen zu dürfen . Die Enge dieſer Auffäße iſt einfach blamabel, und

es iſt völlig unverſtändlich, in welcher Abſicht dieſes Buch auf den Markt ge

worfen werden konnte. Nein, es bleibt dabei : der Heidedichter löns iſt groß,

mit dem Theoretifer möge man uns verſchonen . Wilhelm Heiſe.

Brandes, Georg : Die Seſus.Sage. Übertr. v . Eriin Magnus. Berlin : Erich

Reiß 1925. ( 155 S. 89) 4 M ; Leinen 6 M ; Halbleder 7.50 M.

as Problem der Geſchichtlichkeit Jeſu, dem eine große Literatur gewidmet

wurde, hat auch den bekannten däniſchen Schriftſteller gelo & t. In einem

unnötig überlegenen Zon werden die alten , längſtbekannten Argumente wieder

einmal vorgetragen, mit einer Diſtanzloſigkeit und einem ſo niederen Niveau ,

daß über das Büchlein nichts weiter zu ſagen iſt. Ein Beiſpiel für Brandes Auf

faſſung, Stil und ſonderbare Meinungen (S. 86) : er ſpricht von Judas. Dann

heißt es : „ Jeſus wandert, von Jüngern begleitet, umher ... Und da ſollte es

notwendig geweſen ſein, einen dieſer Jünger zu beſtechen , daß er ihn verriete

und noch dazu– um des Effektes Willen -- mit einem Ruß ! Man denke ſich,

daß die Berliner Polizei im Jahre 1880 einen Sozialiſten hätte beſtechen wollen ,

daßer ihr verriete, wo Bebel wohnte. Die Polizei hätte im Adreßbuch nachſchlagen

und das Geld ſparen können . “ In dieſem Stil iſt das ganze Büchlein , ein wert

loſer, und auch völlig unkritiſcher, dilettantiſcher Schmöker. Schade um das

Papier und die Arbeit der Seßer. von Grolman.

Feſte und Bräuche. Ein Berater 2. Vertiefung unſeres Gemeindelebens, 3. Be.

lebung deutſchen Geiſtes u. deutſcher Sitte. Hrsg. v.d. Fichte- Geſellſchaft. Berlin :

G. Hackebeil 1925. (121 S. gr. 89) 2.20 M.

in tüchtiges Stück wichtigſter Kulturarbeit wird in dieſem ſchmalen Heft

geleiſtet, indem er die rechten Wege dazu weiſt. Es wirbt für einen neuen

Geiſt im deutſchen Volkstum, der uns von der fortſchreitenden Entſeelung,

Veräußerlichung und Verarmung unſeres Volkslebens erlöſen ſoll, und öffnet

für dieſen neuen Geiſt alte verſchüttete Quellen geſunder Freude und Erhebung.

Dieſer Führer wird ein Berater für alle ſein , die im Sinne der Fichte-Geſellſchaft

mithelfen wollen an der geiſtigen Wiedergeneſung und Erſtarkung unſeres

Volkes. Die Ratſchläge, alle kirchlichen und profanen Feſte und Feiern im

Jahreslauf für Volf und Jugend berückſichtigend, find beſonders dem platten

Lande und der Kleinſtadt angepaßt. Pfarrer und Lehrer, Gutsfrau und Ges

meindevorſteher, alle Leiter von Vereinen finden da reichſte Anregung und Bes

lehrung im Kampf gegen Ritſch, Unnatur und Entartung. Die wertvollſten

E
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Lein . 7.

.

Lein. 5.

Beiträge ſtammen aus der Feder zweier erfahrener Schulmänner, des Nord

deutſchen Kleibömer und des Erzgebirglers Uhlig . Namentlich die Ausführun:

gen über laienſpiele, Vaterländiſche Spiele und Hausmuſik ſind beachtlich.

Entzüdende Vignetten zieren das Buch. Alerander Pache.

Neue Bücher im Juni

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche Pritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werte erfolgt in ſpäteren Heften .

Merke Butſcher, Auguſt: Krattenmachers von

Galsworthy , John : Geſammelte Werke. Gernhauſen . Die Seejungfer. Erzählungen.

Die dunkle Blume. Roman. Aus 0.
Regensburg : Habbel 1926. ( 300 S. kl . 89)

Engl. v. Leon Schalit. Wien : P. Zſolnay 2.— ; lein. 3.

1926. (348 S. 8°) 4.— ; Halblein . 6.— ; Delmont, Joſeph : In Ketten (Zeloten) .

Roman . Leipzig : Fr. W. Grunow 1926.

lienhard , Friedrich : Geſammelte Werke. (385 S. 8°) 4.50 ; lein . 7.50

Reihe 2 : Lyrik u . Dramatik. 5 Bde. Reihe 3 : Ehrler, Hans Heinrich : Die Reiſe in die

Gedankliche Werke. 6 Bde. Stuttgart: Heimat. München : Köſel & Puſtet 1926.

Greiner & Pfeiffer 1926. (8°) ( 199 S. 8°)

Reihe 2 : lein. 50.— ; Halbled. 75.- Eulenburg, Karl zu : Die Brunnen der

Reihe 3 : Lein. 60.- ; Halbled. 90. großen Liefe. Atlantisroman.Leipzig : Fr.W .

Paracelſus : Sämtliche Werke. Nach d .
Grunow 1926. (293 S. 8° ) 4.- ; lein . 6.50

10 bänd. Huſerſchen Geſamtausg. (1589 Falkenſtein , Georg: Peter Hellenberger u.

bis 1591) zum erſtenmal in neuzeitl . Deutſch
ſ. Schelmenſtreiche. Bochum : Schürmann

überſ. Mit Einl., Biographie, Literatur :
& Klagges 1926. ( 151 S. gr. 8°) Pp. 3.50

angaben u. erkl. Anm. verſ. ý. Bernhard Federer , Heinrich : Das deutſcheſte ABC.

Aſchner . BD 1. Jena : G. Fiſcher 1926.
Ein Volksgeſchichtlein . Heilbronn : E. Sal:

(LXIV, 1012 S. gr. 8°) 35.-— ; lein. 38.
zer 1926. (94 S. kl. 89) Halblein. 1.50

Raimund , Ferdinand: Sämtliche Werke. Fönhus, Mikkjel: Der Troll-Elch. Aus

Hiſtoriſch - frit. Säkularausg. Hrsg. v .
d. Norweg. v. I. Sandmeier u. S. Anger:

Friß Brukner u. Eduard Caſtle. BD 4 :
mann. München : C. H. Bec 1926. (210 S.

Briefe. Mit 8 Taf. Wien : Schroll & Co.
8°) 4.— ; lein. 5.50

1926. (LXVIII, 646 S. kl . 8 ° Lein . 12.
Frank, Bruno : Trencť. Roman e. Günſt:

lings. Berlin : E. Rowohlt 1926. (329 S.

Romane und Erzählungen 8°) 5.- ; lein. 7.50

Frey , A. M.: Viel Lärm um liebe. Roman.

Anet , Claude : Ruſſiſche Frauen. Novellen .
München : Drei Masken Verlag 1926.

Aus d. Franzöſ. v. Georg Schwarz. Leipzig :
(348 S. 8°)

Weller & Co. 1926. ( 195 S. 8°)
5.- ; geb. 6.

2.50; Geiſt, Rudolf: Der Rote Knorr. Novelle.
Halblein. 3.90 ; lein . 5.

Heilbronn : Kunter 1926. (88 S. 8°)
Babits , Michael : Kentaurenſchlacht. Aus

Halblein. 2.
0. Ung. v. Stefan I. Klein. Berlin : J. M.

Havemann , Julius : Pilger durch die
Spaeth 1926. (258 S. 8°)

Nacht. Roman. Leipzig : Fr. W. Grunow

Boie , Margarete: Moiken Peter Ohm. 1926. (728 S. 89) 8.50 ; lein. 12 .

Roman. Stuttgart: I. F. Steinkopf 1926. Henry , D.: Bluff. Kurzgeſchichten . Überſ.

(285 S. 8° Lein . 6.
v. Paul Baudiſch. Potsdam : Kiepenbeuer

Bojer , Johan : Der Mann mit den Masken . 1926. (262 S. 8°) 3.- ; Halblein. 4.50

Roman. Aus d. Norweg. v . I. Sandmeier Heſſel , Franz: Teigwaren leicht gefärbt.

u . S. Angermann. München : C. H. Bed Berlin : Rowohlt 1926. ( 148 S. 8°)

1926. (215 S. 8°) 4.— ; lein . 5.50 3.50 ; lein. 5.50

1

Lein. 5.
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Lein . 7 .

Hen «, Hans : Die Halbgöttin und die Presber, Rudolf : Haus Ithaka. Roman.

Andere. Roman. Leipzig : Staadmann Stuttgart: Deutſche Verlags - Anſtalt 1926.

1926. (347 S. 8 ° ) 5.- ; Lein . 7.- ; (491 S. kl. 8°)

Halbled. 10.- Richter, Hans : Van Utrechts romantiſche

Hoechſtetter , Sophie: Die Flucht in den Reiſe. Roman. Berlin : Dr. P.Langenſcheidt

Sommer. Roman. Berlin : Hadebeil 1926. 1926. (242 S. kl. 8°) 5.- ; lein. 7 .

( 176 S. 8 °) 2.— ; lein . 3.— Schmidt, Robert R.: Der fremde Magier.

Hoehne , Edmund : Der Herzog von Sylt. Novelle um Kubin. Heidelberg : Merlin:

Ein phantaſt. Roman. Berlin : I. M. Verlag 1926. ( 111 S. 89) Halblein. 4.

Spaeth 1926. ( 193 S. 8°) 3.— ; lein. 4.80 Schnißler, Arthur : Traumnovelle. Berlin :

Holden , Nelly : Eliſabeth Chryſanthis. S. Fiſcher 1926. ( 136 S. 8°) 3.50 ; Lein . 5.50

Roman.Wien :Rikola-Verlag 1926. (179S. Soyka , Otto : Überwinder. Novellen : (Ro

89 4.— ; lw. 5.- manbibliothek 996.) Stuttgart: Engelhorn

Hollender, Hermann : Jugendfreunde. 1926. ( 140 S. kl . 8°) 1.- ; Lein. 1.75

Novelle aus d. Jugendjahren Gneiſenaus Teßel , Karl : Karl Maria von Weber. Eine

in Erfurt. Erfurt : K. Villaret 1926. ( 90 S. biograph. Erzählung. Regensburg : Habbel

mit 2 Abb. kl . 8°) 1.50 1926. (511 S. mit Abb. kl. 8°) 3.50 ;

Jenſen, Johannes W.: Der Monſun u. a. Lein. 5.- ; Halbled. 8.

Tiergeſchichten . Deutſch v. Julia Koppel. Wallace , Edgar : Der Froſch mit derMaske.

Berlin : S. Fiſcher 1926. ( 110 S. kl . 8°) Roman. Aus d. Engl. v. Alma Joh. Koenig.

2.- ; Pp. 3.— Wien : Rifola -Verlag 1926. (396 S. 8°)

Kuny , Jakob : „ Gottes Mühlen ...“ Kul 5.20 ; Lein. 6.40

turgeſchichtl. Roman aus Deutſchlands Willam , Franz Michel : Die ſieben Könige.

ſchwerſter Zeit 1914–1925. Leipzig : M. Roman. München : Köſel & Puſtet 1926.

Heyne 1926. (XVI, 184 S. 89) (311 S. 8°) Lein. 6.50

Halblein . 6.50 Wolff, Johanna : Der liebe Gott auf Ur:

Lagerlöf, Selma : Charlotte Löwenſföld. laub. Zeitloſe legenden . München : G.

Roman. Aus 0. Schwed . 8. Pauline Müller 1926. (237 S. 8°) 6.- ; lein. 8.

Klaiber-Gottſchau. München : A. Langen

1926. (277 S. 89) 4.- ; geb. 7.
lyrit und Epit

London , Jack : Lodruf des Goldes. Roman. Bruns, Mar: Selige Reiſe. Ein Lerzinen :

Aus d. Engl. v . Erwin Magnus. Leipzig : kreis. ( Durch Raum u. Zeit.) Minden :

Grethlein & Co. 1926. (373 S. 8°) 4.- ; Bruns 1926. (261 S. 8°) 4.50 ; lein. 6.

Lein . 7.- Derſ .: Lotenmeſſe für ein Kind. Ebd. 1926.

Marſchalek, Otto : Die Liefen von Manga: ( 31 S. 8°)

lore . Phantaſt. Novellen. Wien : Rikola: Claudius , Hermann : Vörſmad. Oles un

Verlag 1926. ( 192 S. 8°) 4.-- ; lein . 5.- Nies. (Quidborn - Bücher. 33.) Hamburg :

Mayer, Theodor Heinrich : Geſchichten vom Quickborn - Verlag 1926. (53 S. kl. 8°) -80.

Auto. Novellen .Leipzig: Staadmann 1926. Haringer, Jakob: Kind im grauen Haar.
( 245 S. kl . 8 °) 3.50 ; lein . 5.50 Frankfurt a. M.: Iris- Verlag 1926.

Oppeln , Frieda v.: Eliſabeth . Das tolle (150 S. 89) Pp. 2.50 ; lein. 3.50

Jahr 1848. Roman. Berlin : K. F. Koehler Pannwiß , Rudolf : Urblick. München :

1926. (420 S. 8°) Lein . 8.- Felbafing: Verlag Hans Carl 1926. ( 122 S.

Eſtenſo, Martha : Der Ruf der Wildgänſe. 8°) 5.- ; Lein . 7.50

Roman. Uus d. Amerik. v. A. Wiesner: Schwabe, Hellmut: Brücke. Gedichte. Leip

Gmeyner . Wien : Ritola - Verlag 1926. zig : Verlag Deutſche Scholle 1926. (47 S.

(426 S. 89) 6.50 ; lein. 7.50 8 ) Pp. 1.

Peuckert , Will - Erich : Die drei Männer im Windthorſt, Margarete : Höhenwind. Mit
Berge u. a . Erzählungen . Flarchheim i. 57 Bildern v. Richard Seewald. M.-Glad:

Thür.: Urquell-Verlag 1926. (78 S. kl . 8°) bach : Führer -Verlag 1926. (66 S. gr. 8°)

Lein. 1.

Lein . 2.50

Lein . 4.
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Drama Gordon , Wolff von : Die dramatiſche Hand:

Fulda , Ludwig : Die Durchgängerin . Luſtſp. lung in Sophokles' „König Didipus “ und

Leipzig : Reclam 1926. (94 S. kl. 8°) —.40
Kleiſts ,, Der zerbrochene Krug" .Halle : Nie :

Haßfeld , Adolf von : Das zerbrochene Herz
meyer 1926. ( V , 58 S., 4 Laf. gr. 8°) 4.

( Nach John Ford ). Trauerſp. Stuttgart: Hildenbrandt,Fred :KleineChronik. Geſ.

Dtſche Verl.-Anſtalt 1926. ( 97 S. 89) 2.50 Aufſäße. Potsdam : Kiepenheuer 1926.

fipp , Herbert : In den Zwölfnachten. Schau- (158 S. 89) 3.— ; Lein. 4.50

ſpiel. Charlottenburg: Verlagsanſt. „Neue Iahresberichte des literariſchen Zentral

Zeit " 1926. (43 S. 89) 1.50 blattes über d. wichtigſten wiſſenſchaftl.

Lharann , Willy : Savonarola. Tragödie.
Neuerſcheinungen 6. geſamten deutſchen

Lorch : K. Rohm 1926. (64 S. 8°) Sprachgebietes. 2. Ig . 1925. Mit Anhang :

Unger, Hellmuth : Die Inſel der Affen. Wichtige wiſſenſchaftl. Neuerſcheinungen

Komödie. ( Univerſal- Bibl. 6648.) Leipzig : 0. Auslandes. Hrsg. v. Wilhelm Frels.

Reclam 1926.(80 S.kl.8 °) -40 ; geb.- .80 Leipzig : Börſenverein der Deutſchen Buch .

händler 1926. (4 S., 744 Sp. i Taf. 4°)
Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Halblein . 25.

Andler, Charles: Nießſche und Jakob Kißling , Helmut: Die Ethik Frauenlobs
Burckhardt. Mit e. Einf.: Undlers Niepſche- ( Heinrichs von Meißen ). Halle : Niemeyer

werk v. Geneviève Bianquis. Überſ. ». 1926. (XI, 160 S. gr. 8°) 8 .

Walther Lohmeyer. Baſel : Rhein-Verlag Klaar, Alfred : Spinoza . Sein Leben u. 1.

1926. (155 S. 89) Pp. 2.50 ; lein. 3.50 Lehre. (Wege zum Wiſſen . 59.) Berlin : uu:

Binding , Rudolf G.: Nähe der Antike. ſtein 1926. (155 S. kl. 8°) Halblein. 1.35

W. F. Otto : Zeit und Antike. 2 Anſprachen. Larſen, I. Anker : Bei offener Tür. Mein

Frankfurt a . M.: Englert & Schloſſer 1926. Erlebnis. Mit e. Vorw. v. Prof. V. Grón :

( 14 S. gr. 8°) -.75 bech. Aus d. Dän. Leipzig : Grethlein & Co.

Blandmeiſter , Franz : Paulus Gerhardt 1926. (77 S. 8°) 2.50

und ſeine Lieder. Gedenkſchrift zur 250jähr. 100000 Mark und die deutſche Literatur.

Wiederkehr f. Lodestages. Dresden : F. Nachklänge z . Hamburg -Münchener Preis:

Sturm & Co. 1926. (16S. mit Abb. 89) —.20 ausſchreiben .Berlin : Zeitſpiegelverlag 1926 .
Broddorff, Cay v.: Die deutſche Auf- (56 S. 89) 1.60

klärungsphiloſophie. Mit 2 Laf. (Geſchichte Marſhall , Wilhelm : Uus Shakeſpeares

d. Philoſophie in Einzelbarſt. Abt. 6 , 3 , poetiſchem Briefwechſel. Heibelberg : H.

BD 26.) München : E. Reinhardt 1926. Großberger 1926. (50 S. 4 )

( 180 S. 89) 3.50 ; Lein. 5.- Mörike, Eduard, u . Friedrich Theodor

Der unbekannte Doſtojewſti. Hrsg. 5. Viſcher: Briefwechſel. Hrsg. v. Robert

René Fülöp-Miller u. Fr. Eæſtein . Mit Taf. Viſcher. Mit s Taf. u. Fakſ. München : C.s

u. Fakſ. Aus d. Ruſf. v. Vera Mitrofanoff- H. Beck 1926. ( IX , 356 S. 8°) 6.50 ;

Demelič. München : Piper & Co. 1926.

(XV, 538 S. kl. 8°) 12.- ; lein. 15.- Münſter, Hans A.: Die öffentliche Mei:

Eleonora Duſe. Bildniſſe u. Worte, geſ., nung in Johann Joſef Görres' politiſcher

überſ. u. hrsg. v. Bianca Segantini u. Publiziſtik. Mit 1 Bildn. Görres ' u. e. Anb .,

Francesco v. Mendelsſohn . Berlin : Kaem : enth. 8. Neudr. d. Görres -Aufſages „Die

merer 1926. ( 170 S. mit Abb. 4 Lein. 12.- teutſchen Zeitungen . " Berlin : Staatspolit.

Eberhardt, Goby : Erinnerungen an be: Verlag 1926. (87 S. gr. 8°) 4.

deutende Männer unſerer Epoche. Lübeck : Mulert, Werner: Azorin ( Joſé Martinez

D. Quißow 1926. (316 S., mehr. Laf. gr. Ruiz ). Zur Kenntnis ſpan . Schrifttums

8°) um 8. Jahrhundertwende. Halle: Nie:

Galéra , Karl Siegmar v.: Voltaire und meyer 1926. (IV , 231 S. gr. 8°)

der Antimachiavell Friedrichs des Großen. Dehler, Richard : Niekſche-Regiſter . Alpha:
Halle : Mitteldeutſche Verlags- A.- G . 1926 . bet .-ſyſtemat. Überſichtz. Niekſches Werken

(XIV , 102 S. gr. 8°) 6.- nach Begriffen , Kernſäßen u. Namen. Im

2 .

Lein . 9.–

Lein . 15.

10 .
/
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5.- ; Lein. 8.

Auftr. 8. Niekſche-Archive ausgearb. leip Sternheim, Carl : Lutetia . Berichte über

zig : Kröner 1926. (IV , 468 S. gr. 89) europ. Politik, Kunſt u. Volksleben 1926.

20.- ; Halblein . 23.— ; Lein . 24.— Wien : P. Zſolnay 1926. ( 129 S. 8 °) 4.- ;

Polgar , Alfred : Ja und nein. BD 1 : Kriti: Pp. 5.— ; lein . 6.

ſches Leſebuch . Berlin : Rowohlt 1926. Vetter , Auguſt: Nießſche. Mit 1 Bildnis .

( 343 S. 8°) ( Geſchichte d. Philoſophie in Einzeldarſt.

Kurje Referate über Shateſpeare, Shaw , Pirans Abt. 8, 2, BD 37.) München : E. Reinhardt

dello, Hauptmann, Kleiſt uſto.

Praetorius, Franz: Die Gedichtedes Ho: Volz, Guſtav Berthold :Friedrich derGroße
1926. (328 S. 8°) 6.— ; Lein. 7.50

ſea. Metriſche u . tertfrit. Bemerkgn . Halle :

Niemeyer 1926. (III, 48 S. gr. 89) 6.
und Trend. Urkundl. Beiträge zu Trends

,,Merkwürdiger Lebensgeſchichte". Mit
Rathenau , Walther : Briefe. 2 Bde. Dres:

8 Laf. u. zahlr. Zertb. Hrsg. Berlin : A.

den : C. Reißner 1926. (384 S., 4 S. Abb.;
W. Hayn 1926. (239 S. 8°) lein. 7.50

363 S. 8°) Lein. 13.- Zeißig , Emil: Goethes Vater u. Mutter

Sauer, Will: Konradin im deutſchen nach ihrem Weſen u. erziehlichem Wirken .

Drama . Eine literarhiſtor. Abh. über 94 Ein Beitr. z . geſunder Kindererziehung.

deutſche Konradindramen. Halle : Buchh. 0. Quellenmäßig bargeſt. Altenburg: D. Bon:

Waiſenhauſes 1926. ( V , 132 S.gr. 8 ) 5.- de 1926. (52 S. 8 )

Steffen , Albert: Begegnungen mit Rudolf Zuchhold , Hans : Guſtav Freytag. Ein

Steiner. Leipzig : Grethlein & Co. 1926. Buch v. dtſchem Leben u. Wirken. Breslau :

( 169 S., 1 Titelb. 89) 3.50 ; lein. 6 . Goerlich 1926. (78 S. mit Abb. 8°) 1.20

I.

1

Zeitſchriftenſchau Juni 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frel 8.

Behne, Adolf : Die Stellung des Publis Klein , Otto : Rheiniſche Literatur ( der

kums zur modernen deutſchen Literatur. Gegenwart] in Köln. In : Rheiniſche

In : Die Weltbühne. Ig. 22, Nr 20 , Heimatblätter. Ig. 3, Nr 5 , Mai. S. 187/90.

18. Mai. S. 774-777 . Luma : Dichter-Repräſentanten . In : Der

„ Keine Angſt um die Dichtung ! Der Deutſchen Spiegel. Ig. 2, Nr 23, 4. Iuni.

Tod des Buches iſt vorerſt in weiter Ferne S. 1092—1094.

...". „ Der Film iſt die einfache, gerade Gegen die Gewählten des preuß. Kultus:

und legitime Fortſegung des Buches . “ miniſteriums für die Akademie der Dicht:

Bittner, Karl Guſtav : Die moderne Lite: kunſt. Beſonders ſcharf wird gegen die

ratur und ihr Publikum. In : Freie Welt. Wahl Ludwig Fuldas Stellung genommen .

Ig. 6 , H. 141 , 31. Mai. S. 20—23. Mărfer, Friedrich : Vom jüngſten Drama.

Brandenburg , Hans : Zur Bilanz der In : Der Bücherwurm . Ig. 11 , H. 8. S. 225

jüngſten literariſchen Vergangenheit. Von bis 226 .

1900—1925. In : Die ſchöne Literatur. Sar, Sergius: Brecht, Bronnen und die

Ig. 27 , Nr 6 , Juni. S. 241—245. Jüngſten . In :Masken. Ig . 20 , 19. S.293 /9.

Bumiller, Anton : Die jüngſte deutſche Schellenberg, Ernſt Ludwig : Lyriſche

Dichtung (Erpreſſionismus) und ihre Sturmflut. ( Sammelbeſprechung .] In :

Vorläufer in Frankreich . 1. In : Beſondere Der Lürmer. Ig. 28, H. 9 , Juni. S. 218/21 .

Beilage des Staatsanzeigers für Württem : Schreyvogl, Friedrich : Erpreſſionismus

berg. 1926 , Nr 5, 31. Mai. S. 89–97. in Öſterreich. In : Der Gral. Ig. 20 , 8,

Fuß, Karl: Von neuer Pyrit. In : Hellweg . Mai. S. 511-516.

Ig. 6 ,H. 20 , 19. Mai. 1926. S. 342—343. Sprengler, Joſeph: Erotiſche Dramen.

Hengſtenberg , Ernſt : Von rheiniſcher In : Literariſcher Handweiſer. Ig. 62 , H. 8,

Dichtung und deutſcher Gegenwartskultur. Mai. Sp. 577—582.

In : Rheiniſcher Beobachter. Ig. 5, Nr 11 , Speyer ,, Südſee ", Klabund „ Kreidefreis “ ,

1. Juni. S. 165--166. Mar Mohr „ Ramper" .
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Stranik, Erwin : Wiedergeburt der Klaſſik. freundes zu . 60. Geb. , 7. März 1926 .

E. Bilanz des Dramas . In : Hellweg. In: Die Tat. Ig. 18, H. 2, Mai. S. 111/22.

Ig . 6 , 22, 2. Juni. S. 381 . Eulenberg. - Rohlmann , Curt : Hers, :

Vowinđel, Ernſt : Der Beruf des Natura- bert Eulenberg. In : Die Leſe. Ig. 1925/26 .

lismus in der jüngſten deutſchen Dichtung. H. 10, 4. Juni. S. 297—299.

In : Geiſteskultur. Ig. 35, 4/5, April /Mai. Fiſcher, Wilhelm. — Kammerhoff, E.:

S. 159-164. Ein Gedenkblatt zu Wilhelm Fiſchers

Weſterburg , Hans : Gedanken über die 80. Geburtstag. In : Daheim. Ig . 62,

jüngſte Entwicklung des Dramas. In : Nr 33, 15. Mai. S. 16–18.

Zeitſchrift für deutſche Bildung. Ig. 2, Frand, Hans.Frand, Hans. — Pauls , Eilhard Erich :

Nr 5, Mai. S. 217—222. Klaus Michel in der Schule. In : Zeitſchrift

für deutſche Bildung . Ig. 2, 6. Juni.

Urp . Göx , Bruno : Die Tragödie der S. 302—308.

Sprache. (Sprachbehandlung in Hans Voß, Kurt: Das Schaffen Hans Frands.

Urps „ Pyramidenrodt“ .] In : Der Bücher : In : Wedwart. Ig. 2, 3, Wonncmond.

wurm . Ig. II , H. 7. S. 198—200 . S. 44-45.

Blund. - Behler- Hagen ,Mally :Hans Frenſſen.- Arens, Hanns : Beſuch bei

Friedrich Blund. In : Die ſchöne Literatur. Guſtav Frenſſen . In : Deutſche Monats :

Ig. 27, Nr 6, Juni. S. 245—248. Un: hefte. 1926 , H. 5, Mai. S. 428-431 .

ſchließend : Bibliographie
der Werte und Gön, Wolfgang. Dürr, Emil : Der

Literatur über BI. S. 248–251 . Kampf um den Lorbeer . Zur Erſtauffüh :

Böhlen.- Wieſebachy , Withelm : Hippos rung d. „Neidhardt von Gneiſenau“ . In :

lytus Böhlen, der Dichter . In : Der Herold Stadt-Anz. Mannheim. Ig . 24 , H. 39 ;

des großen Königs. Feſtſchrift zum Fran : Dramaturg. Bl. Ig. 1925/26, Nr 39. S. 1/2.

ziskusſpiel in Erl. 1926. S. 35–41 .
Günther. Venter, Alfred : Anton

Bonſels. Kohlmann , Curt : Walde: Günthers Leben und Schaffen . Zu l.

mar Bonſels und ſein Werk. In : Die 50. Geb. am 5. Juni 1926. In : Mitteilun

leſe. Ig. 1925/26 , H. 2 , 10. Okt. S. 33–34 . gen des Landesvereins Sächſiſcher Heimat

Bronnen . – liepmann , Heinz : In- ſchuß. BD 15, H. 3/4. S. 145–156.

flationsbramatik. E. Studie über Urnolt Handel-Mazzetti. Pötſch, Staniss

Bronnen . In : Der Kreis. Ig. 3, H. 5, laus, S. J .: Handel-Mazzetti. Das Roſen

Mai. S. 200203. wunder. 1. u. 2. Leil. Nach äſth. Geſichts

Claudius, Hermann . Welkien , Otto : punkten betrachtet. (Schluß.) In : Schönere

Vom Dichter Claudius. In : Niederdeutſche Zukunft. Ig. 1 , Nr 34 , 30. Mai. S. 847/8 .

Heimatblätter. Ig. 3, Mai. S. 186–188. Hardt, Ernſt. Sander, Ernſt : Zum

Conrad. Schaeffer, f . Ed.: Michael so. Geburtstage des Dichters Ernſt Hardt.

Georg Conrad . In : Der eiſerne Mann. In : Reclams Univerſum . Ig . 42, 34 ,

Straßburg. Ig . 3, H. 3, 15. Mai . S. 25-26. 20. Mai. S. 886.

Wolzogen , Hans von : Michael Georg Hart. – (E. M. M. :) Enthüllung des

Conrad. Zum 80. Geb. In : Bayeriſche Marie -Hart-Gedenkſteines. Die Feier auf

Blätter. Ig. 49 , Stück 2. S. 4950 . dem Friedhof in Bad Liebenzell. In : Elſaß

Eichert. – Pichler , Alois : Eichert-Gral: Lothringiſche Mitteilungen. Ig . 8, Nr 19,

Literaturſtreit. Anläßlich der Auszeichnung 9. Mai. S. 217—220 .

Franz Eicherts mit dem päpſtlichen Gre: Haſenkamp. Sprengler, Joſeph :

goriusorben . In : Schönere Zukunft. Ig. I, Geiſtliche Spiele [Gottfried Haſenfamp ].

Nr 32, 16. Mai. S. 804-806 . In : Hochland. Ig. 23, H. 8 ,Mai. S. 232/7 .

Ernſt, Otto.- Fiſcher, Friedrich Richard : Hauptmann. Knudſen, Hans : Ger :

Otto Ernſts Lyrik. In : Deutſches Schrift: hart Hauptmann und Goethe. In : Stadt :

tum . Ig. 18, Nr 5, Mai. S. 2—3. Anzeiger Mannheim . Ig. 24, H. 36 ,

Ernſt, Paul. — Freytag , Karl Ferdinand : 15. Mai. S. 1 .

Paul Ernſt. Erinnerungen eines Jugends Goethes Schauſpielerkatechismus " in
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S. 3–7.

/

.

„ Die Ratten “, der nicht von Goethe, ſon : Kraus, Karl. — Pollak , Oskar : Noch ein:

dern von Reinhold ſtammt (Goethe- Ib. 31 ). mal Kraus. In : Der Kampf. Ig. 19, H. 6 ,

Holz.- Proes , Hermann : Das geſamte Juni. S. 261–267.

Schaffen von Arno Holz. In : Oſtdeutſche Karl Kraus war der Arbeiterbewegung ſchon

Monatshefte. Ig. 7, H. 2, Mai. S. 196/7 . fremd, als er zu ihr kam. „ Er bleibt zurüđ

Stoltenberg , Hans Lorenz : Arno Holz bei der Verfallsepoche der bürgerlichen Welt,

und die deutſche Sprache. In : Zeitſchrift deren Kritiker iſt, ohne daß ſeine indi:

für Äſthetik u. allg. Kunſtwo. Bd 20, H. 2. vidualiſtiſche Zielloſigkeit über ſie hinaus

S. 156—171. fånde . “

Huch , Ricarda. Gumbel, Hermann : Seehof, Arthur : Un Karl Kraus. In : Die

Studien zum Proſaftil der Ricarda Huch. neue Bücherſchau. Ig. 6, F. 4, Schr. 1 .

Ebd. Bd 20 , H. 2. S. 181 –218.

Zum „ludolf Ursleu “ . Zu „Aus der Laudner . - Thieß, Frant: Rolf Laucner.

Triumphgaffe". Zu , Michael Unger ". Zu In : Crefelder Blätter für Theater und

den ,, Erzählungen ". Zu ,,Von den Königen Kunſt. Ig. 2, 1925/26 , H. 12. S. 90–91.

u . der Krone" .Zu ,, Die Verteidiger Roms". Lienhard. — Eckert, Alfred: Friedrich:

Zu ,,Leben des Grafen Feberigo Confa- Lienhard. (Beſpr. von Bo i der Volks

lonieri“ . ausgabe.) In : Die chriſtliche Welt. Ig. 40 ,

Sungnidel. - Kohlmann , Curt : Mar Nr 9, 6. Mai 1926. Sp. 447-452.

Jungnickels Sendung. In : Die leſe. Mann, Klaus. Wandrey , Conrad :

Köln. 39. 1925/26. H. 9 , 4. Mai. S. 277/8 . Klaus Mann. In : Der Bücherwurm . Ig. II ,

Raffa. — Brod , Mar : Über Franz Kafka . H. 7. S. 193-197 .

Notizen . In : Die Literariſche Welt. Ig. 2, Mann , Thomas. — Fontana , OskarMau:

23, 4. Juni. S. 1 . rus : Was arbeiten Sie ? Geſpräch mit Tho:

Petry , Walter : Franz Kafka oder Bemer: mas Mann. In : Die literariſche Welt.

fungen zu Prinzipien der Proſa . In : Die Ig. 2, Nr 24/25, 11. Juni. S. 1 .

neue Bücherſchau. Ig. 6, F. 4, Schr. 1 . Friedemann , Käte : Der Zauberberg. In :

S. 14—20. Die chriſtliche Frau . Ig. 24 , H. 4. April.

Raiſer, Georg. — luma: Das Drama als S. 98-104.

Spiegel der Gegenwart. In : Der Deutſchen Den „Zauber des 3. auf eine einheitliche

Spiegel . Ig. 2, H. 19, 7. Mai. S. 901-903. Formel zu bringen, dürfte ſchwer ſein ".

Kaiſers „ Zweimal Oliver " ſtellt den Men: Hafner, Gotthilf : Thomas Mann : „ Der

ſchen unſerer Tage, der ſich , in einen Stru- Zauberberg ." In : Württembergiſche
Lehrer:

del geraten, in die Illuſion flüchtet, dar. zeitung. Ig. 86 , Nr 21, 27. Mai. S. 222/4.

„ Das Drama iſt ein Spiegel der Zeit ,, Als Kunſtwerk iſt der Zauberberg von

nicht : eine Ahnung der Zukunft ." einer Reife u. Meiſterſchaft, deren Steige

Raßner . - Wolff, E.: Rudolf Kabner. rung kaum zu denken iſt ... Ob dies ge:

In : Der reis. Ig. 3, H. 5, Mai. S. 218/20. nügen wird , das Buch über die Zeiten zu

Qernſtod. - Schaer, 3. 3.: Otto Kern :I. I tragen , läßt ſich nicht beweiſen .“

ſtock. Ein römiſch Pfäfflein, ſo die deutſche Mann, Thomas : Pariſer Rechenſchaft. [ 1.]

Jagd beſingt. In : Der Heger. Ig . 5, H. 21 , In : Die Neue Rundſchau . Ig. 37 , 5, Mai

23. Mai. S. 677—679. 1926. S. 449463.

Klabund . Frant, Bruno : Klabund. Bericht überTh. M.8 Pariſer Aufenthalt

In : Saarbrücker Theater- Blätter. Ig . 4 , und die Menſchen , die er dort kennenlernte.

H. 16. S. 125 - 127. Mayer. Miſriegler , A.: Theodor

Kolbenheyer. Wegner , Paul : Para: Heinrich Mayer. E. literariſche Charakte:

celſus, der ewige Deutſche. În : Ecart. riſtik. In : Roſeggers Heimgarten . Ig . 50,

Berlin . Ig . 2, H. 7, April. S. 205-209. H. 6 , Juni. S. 423—430.

Rokde, Wilhelm : Die Grundlagen meiner Paulſen . - Schleichert Heinrich :Rudolf
,,Burg im Oſten “. In : Oſtdeutſche Mo: Paulſen , ein Dichter deutſcher Innerlich

natshefte. 39.7, H. 2, Mai. S. 155-160 . feit. In : Die Freude.1926,5, Mai. S.212 / 8 .:
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Ponten . - Reifferſcheidt, FriedrichM.: In : Die chriſtliche Welt. Ig. 40 , Nr 10,

Für unſere Sprache. In : Hochland. Ig. 23, 27. Mai. Sp. 507–508.

H. 8, Mai. S. 237–244. Söhle. – Ludtke , Franz: Karl Söhle.

Im Anſchluß an die Auffäße Ponten- In : Der Schimmelreiter. Ig. 5, Nr 3 , Mai.

Schaukal. Gegen Ponten . „Ponten ſelbſt S. 7072.

hat den Beweis für die Schädlichkeit ſeiner Sohnrey . — Kleibomer, Georg : Hein:

künſtleriſchen Erſcheinung geliefert.“ rich Sohnreys Volksſtücke. In : Deutſches

Prümer.- Riſie, I.: Zum 80. Geburts- Volkstum . 1926 , 5, Mai. S. 391–393.

tage Karl Prümers. 23. Mai 1926. In : Die Sperl. — Seiß , H.: Auguſt Sperl 4. In :

Heimat. Dortmund. Ig. 8, H. 5, Mai. Die Oberpfalz. Ig. 20 , H. 5, Mai. S. 87/8.

S. 137–138. Stammler.— (H. 3. :) Georg Stammler,

Singerhoff, Guſtav : Zum 80. Geburts : der Weiſer deutſchen Weſens. In : Deutſche

tage Karl Prümers. In : Heimatblätter Bauernhochſchule. Ig. 6 , F. 1, 2 , Truh:

der Roten Erde. Ig. 1926, H. 5, Mai. lingsheft. S. 34-38.

S. 221–223. Sternberg. – Zinzius, Heinrich : leo

Rilke. — Schulz , Georg : Rainer Maria Sternberg, der Dichter des Weſterwaldes.

Rilke. In : Eckart. Berlin . Ig. 2, H. 7 , In : Heimatblätter des Siegtreiſes. Ig. 2,

April. S. 193—197. 1 , Januar. S. 20—22.

Strich , Friß : Rainer Maria Rilke. In : Sternheim .Sternheim . - Eggebrecht, Arel: Was

Zeitſchrift für Deutſchkunde. 1926 , H. S. arbeiten Sie ? Geſpräch mit Carl Stern :

310-323. heim. In : Die literariſche Welt. Ig. 2,

Gegenſtück u. Ergänzung zu dem Aufſaß Nr 19, 7. Mai. S. 1 .

über Stefan George 1925, H. 7.
Strak.— Sahl, Hans : Klaſſiker der Leih:

Roon . - Henkner, Herbert: Carola von
bibliothek. 3. Der Scherl-Straß. In : Das

Roon. Zum Heimgang der Dichterin . In :
Tagebuch . Ig. 7 , H. 23, 5. Juni. S. 794/8.

Oberlauſiker Heimatzeitung. Ig. ?' JI, Strauß und Torney. Papeld,

30. Mai. S. 147—149. Dasſ. In :
Joſeph : Friedrich Huch . Lulu von Strauß

Heimatklänge. U.-Beil. zum Baußner Tage:
u. Torney. Zwei Charakteriſtiken. In :

blatt. 1926 , Nr 20 , 15. Mai. S. 3-4.

Roſelieb. — Hinrichs, H.: Hans Roſes
Alpenländiſche Monatshefte. 1926 , 8. Mai.

S. 503–506.
liebs Spanienbücher. In : Der Gral. Ig.20, Studen .

8. Mai. S. 519521.
Bergemann, M.: Eduard

Gautal.
Stuđen . In : Der Gral. Ig. 20 , 8. Mai.

Ploeg , Hermann : Das
S. 5164519.

Schaffen von Richard v. Schaukal. In :
Unruh. – Barbuſſe, Henri : Friß vonDſtdeutſche Monatshefte. Ig. 7 , H. 2 , Mai.

S. 197—198.
Unruh, ein pathetiſcher Interpret. Offener

Schidele. Buchert, R.: Ein Erbe am Brief mit Nachwort 0. Herausgebers

Rhein. E. neuer Roman v. René Schidele.
G. Pohl. In : Die neue Bücherſchau. Ig. 5 ,

In : Elſaß - land. Ig. 6 , H. 5, Mai. S. 134/5.
F. 3, Schr. 6. S. 14—19.

Schaeffer , Louis Edouard : Claus von
Gegen die Schilderung B.s in „ Flügel

der Nike “ .

Breuſchheim . René Schiceles „Erbe am

Rhein “. In : Der eiſerne Mann. Straß: Berendt, Kurt : Ein deutſcher Dichter in

burg. Ig. 3, H. 3, 15. Mai. S. 28–29.
Paris. Betrachtung zu Friß von Unruhs

Anſchließend : Neue Stimmen über Schidele Reiſebuch : Flügel der Nike. In : Der

u. Schidele über ſich ſelbſt (S. 29–31). Schaggräber. Ig. 5, H. 8, Mai. S. 26—30.

Schönberr.- Zille, Joſef : Karl Schons Voigt-Diederichs . - Claudius , Her:

herr als Klaſſenlektüre. In : Schulreform . mann : Helene Voigt-Diederiche. Eine ganz

Ig. 5, H. 3, März. S. 199-203 ; 4 , Upril.
unkritiſche Betrachtung. In : Edart. Ig. 2,

S. 269/74 ; 5 , Mai. S. 323/9. Fortſ. folgt. H. 8, Mai. S. 240—244 .

Goröer. Bähr, Walter : Guſtav Waſſermann. – Aufricht,Hans :Has

Schröer und der deutſche Bauernroman . arbeiten Sie ? Geſpräch mit Jakob Waſſer:

-

:

:
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mann. In : Die Literariſche Welt. Ig. 2, Bertaulen. Kohlmann , Curt: Hein

Nr 21/22, 21. Mai. S. 1 . rich Zerkaulen, ein frühlingsfroher Minne

Gumprecht: Die Medizin in Jakob Waſſer- ſänger. In : Die Leſe. Köln. Ig. 1925/26,

manns Roman „laudin und die Seinen". H. 9, 4. Mai. S. 265–266.

In : Deutſche med. Wochenſchrift. 1926 , 22. Zudmayer,Carl.-Guenther,Johannes :

S. 927 f. Das erotiſche Luſtſpiel ( Der fröhliche Wein

Werfel. Faßbinder, Klara Maria : berg ] . In : Edart. 39.2, H.8, Mai. S.235 /40.

Juarez und Marimilian, ober : Der reine Iritt für Zudmayer ein, wenn das Stück

Zor und die Politik. In : Saarbrüder Blät: auch kein reif in fich geſchloſſenes kunſt

ter. Ig. 4 , H. 18. S. 137—139. wert iſt.

Bühnen

Rheiniſche Uraufführungen täuſchung ; das Schauſpielhaus Dumont:

Röttger, Karl : Bruder Ronrad und Lindemann pflegt das junge Drama in

die Mutter mit dem Rinde. Les muſtergültiger Weiſe, hat ſich aber auf

gendenſpiel. Stadttheater Krefeld, am
Erſtaufführungen bereits anerkannter

7. März.
Werfe beſchränkt. - Krefeld hat Röttger

Belter, Joſef M.: Gefängnis . Bühs mit einer reinen, reifen Dichtung das

nendichtung in 3 Aufzügen. Stadt:
Wort gegeben, die das Wunder der Men:

theater Krefeld, 6. Januar. ( Buchaus:
ſchen- und Gottesliebe in ergreifender

Weiſe im Schickſal des Mönches Konrad

gabe : Bühnenvolksbund, Berlin .)
offenbart, der, eine Begegnung mit der

Bloem, Walter : Der Kurfürſt. Ein
Gottesmutter mit dem Rinde erflehend

Schauſpiel. Stadttheater Rheydt am
in myſtiſcher Verzückung einer land

18. März. [ Buchausgabe: Grethlein
ſtreicherin Hilfe und Obdach gewährt, die

& Co., Leipzig .]
er für Maria hält, bis die wirkliche

Steguweit, Heinz: Schwärmer. Ein Maria Mutter und Kind und ihn vor der

Schauſpiel in 4 Akten . Remſcheider böſen Welt errettet. Velter führt uns

Schauſpielhaus am 5. März. in ein erträumtes Rußland. Auch er will

Mederow , Paul : Das Spiel vom das Wunder der Menſchenliebe geſtalten ,

Dottor Fauſt von Goethe. Aus der die ihr Leben läßt für die Brüder. In Ge:

Zragödie beiden Zeilen für die Auffüh: fängniseinſamkeit, das große Gleichnis

rung an einem Abend herausgegeben. talter Herzen , ſtellt er den Prieſter, der

Uraufführung der neuen Faſſung am dieſe Tat vermag , um das verſtoc'te Herz

Stadttheater Aachen am 28. März. des andern zu erweichen. Eine, wenn auch

(Buchausgabe: Otto Elsner, Berlin .] nicht in allem ausgeglichene, ſo doch von

Die Befreiung der ſog. dritten Zone, die ſtarkem Lalent zeugende Dichtung eines

den Bühnenleitern eine größere Bewe: ernſten, verantwortungsbewußten Su:

gungsfreiheit gab, ließ erhoffen , daß man chers ging hiermit über die Bretter.

dem jungen deutſchen Drama einen Doppelt intereſſant, weil einige Wochen

ſtarken Raum im Spielplan ſchaffen vorher an der gleichen Stelle Lunatſchar:

werde. Leider bedeuten manche großen Pis befreiter Don Quichotte mit Berlinſkis

Bühnen , z. B. das Stadttheater Düſſel gleichzeitig aus der Laufe gehoben war .:

dorf, in dieſem Punkte eine ſtarke Ent: Starke Eindrüde, beſonders auf
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Grund des Feueratems, mit dem die timental -kriminelle Angelegenheit von

,, Schwärmer" das Schidſal Stapfs, des heute unmöglicher Art. Die junge Gattin

Naumburgers, der durch die Ermordung eines alten bonopartiſtiſchen Generals

Napoleons Europa die Freiheit bringen liebt einen Jüngling, der zugleich der Ab

wollte, im Gegenſpiel zu dem Latmen : gott ihrer eigenen Stieftochter iſt. Es ents

ſchen Napoleon abrollen, erzielte Heinz brennt der „Krieg der Frauen “. Er endet

Steguweit. — Beachtensirerten Erfolg mit Giftſelbſtmord und Gerichtsverhand

hatte auch Walter Bloem, deſſen Kurfürſt lung . Bei Balzac ! Bei Medauer iſt das

dem geſchichtlichen großen Kurfürſten Gift nur ein Schlafmittel, aus dem Bes

dienen will, mit der leitenden Idee, den ſtreben heraus, aus der fünfaltigen Tra

Konflikt des klare Tatſachenpolitik trei- gödie eine dreiaktige Komödie herzu

benden Kurfürſten mit den ſiegtrunkenen ſtellen. Aber gerade indemMeđauer dieſen

Militärs aufzuzeigen . - Als das bedeusAls das bedeu : Kampf bis aufs Meſſer aus ſehr ver

tendſte Ereignis aber iſt die Urauffüh: ſtändlichen Geſchmacksgründen ſeines ſpes

rung der neuen Fauſtbearbeitung Paul zifiſchen Gewichts beraubt und als eine

Mederows am Aachener Stadttheater lebensgefährliche, vorwiegend aber doch

unter Otto Maurenbrechers Spielleitung amüſante Plänkelei darſtellt, torkeln die

zu werten. Die geſchickte, klare Durch- Motive durcheinander. Ob gewiſſe poſſen

arbeitung erreichte das Ziel, den wirt- hafte Verdidungen und plumpe Anzüg

lichen Fauſt, Verkörperung des abeno- lichkeiten des Dialogs auf Koſten Bal:

ländiſchen Menſchen, erfaſſen zu laſſen zacs zu ſeßen ſind, ſcheint mehr als zwei

und ſchuf, in Verbindung mit der glän- felhaft. Regietechniſch kam unter Leitung

jenden Darbietung, im noch beſegten des Intendanten Weichert eine der vir :

Weſtwinkel des Reiches eine Weiheſtunde tuoſeſten und polierteſten Aufführungen

deutſcher Kunſt. Karl Lehmann. zuſtande, die ſich bald die Bewunderung

Balzac Honoréde :Krieg derFrauen. und den Beifall des Publikums errang.

Frankfurter Schauſpielhaus am 5. Mai. Werner Deubel.

Die Wiederentdeckung des Dramatikers Burte, Hermann : Apollon und Raf

Balzac für die deutſche Bühne ! Zunächſt jandra. Dramatiſche Dichtung in zwei

klingt es wie die Ankündigung eines über : Leilen. Stadttheater Freiburg i. B. am

raſchenden literariſchen Ereigniſſes, bei 7. Mai. [ Buchausgabe : Auer -Preſie,

dem man nachträglich verwundert iſt, Lörrach i. B. ]

daß es nicht ſchon längſt eintrat. Dann Dieſes neue Wert des alemanniſchen

wird man ſkeptiſch , und wenn man der Dichters iſt antikem Vorbild nachgeformt

Sache näher tritt, ſo merkt man , daß die und behandelt die griechiſche Sage in

Geſchichte mit Recht den Dramatiker einem Stilorama mit zwei Protagoniſten ,

Balzac über dem Romanzier vergeſſen Nebenfiguren , von denen die eine im

hat, und daß es ſich in dieſem Falle bloß zweiten Teil faſt zur Hauptfigur wird ,

um einen halben Balzac handelt. Die und geteilten Chören. Das dramatiſche

andere Hälfte iſt Bearbeitung, iſt Walter Geſchehen iſt gering, die dichteriſchen

Meckauer. Balzacs drame intime „ Le Schönheiten ſind groß und ebenſo rein

marâtre “ (Die Stiefmutter) iſt eine ſen : lyriſcher wie geiſtiger Natur. Das Werk
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iſt in gereimten Verſen geſchrieben , die des ſelbſtändigen, kraftgepeitſchten Man

ein wechſelnder Rhythmus ſehr muſika- nes erkennen laſſen , den Kampf gegen die

liſch macht. Stellen von leidenſchaftlichem Kunſt ſeiner Zeitgenoſſen und – vor

Schwung erinnern an Schillerſches Pa- allem – gegen das bürgerliche Lebens:

thos, ſind jedoch nie epigoniſch. Apollon gefühl eben dieſer Zeitgenoſſen . So

wirbt um die Atheneprieſterin Kaſſandra, ſchüttelt er ſeinen Bewunderer und För:

die ſich ihm verſagt. Er beſchenkt ſie mit derer Verlaine ab, ſo das Europa ſeiner

der Gabe der Weisſagung, fügt aber, da Zeit, das ihm hohl und unwichtig er :

ſie ſich, nun ſelbſt den Göttern nah, ihm ſcheint. Verlaine wandert ins Gefängnis,

erneut verweigert, den Fluch hinzu, daß Rimbaud nach Afrika und macht dort

niemand ihrem Wort glaubt und ſie kein Geſchäfte und Revolution , bis ſein ſehns

Schickſal wenden kann. Eine Umkehrung ſüchtiges, unruhiges Empörerleben ver :.

des Liebesmotivs bedeutet es, wenn ein glüht, weil gegen Tod ſich nicht revol

Jüngling in reiner Liebe zu der Prieſterin tieren läßt. In Andeutungen und Zu

entbrennt, ihr glaubt und ſo zum Dichterglaubt und ſo zum Dichter ſpißungen konzentriert Zech den weiten

geworden , das Schical Trojas im un- Stoff auf Weſentliches, Beſtimmendes ,

fterblichen Liede ſingen wird. Ihn ſtraft immer ſtilſicher. Die revolutionäre Idee

Apollon mit der Blindheit des Auges. war in Piscators Regie mit projizierten

Am Schluß ſchreitet Kaſandra mit dem Bühnenbildern von G. Groſz dick unter:

doppelten Geſicht zwiſchen dem blinden ſtrichen ; er arbeitete wieder mit dem

Jüngling und dem blinden Greis ihrem Film , der den Stil verdarb .

Schickſal entgegen , das ſich mit der Ans Hans Knudſen.

kunft der Griechen vor Troja bereits zu Volbrandt, Rio : Geiſterban . Para:

erfüllen beginnt. Der feſtliche Charakter Dore Komödie in zwölf Bildern. Leipzig,

der nicht ſehr dramatiſchen Dichtung Altes Theater, 3. Juni.

kann nur in einer Aufführung ſich voll Ein Stück fürs Theater. Alles, was die

entfalten , die der Kultur des Wortes Leut gern ſehen , wirbelt vorbei : ein bis:

legte Aufmerkſamkeit zuwendet. Daran chen Revolution, 10 Prozent Weltbe:

fehlte es , doch wurde Burte herzlich ge- glüđung, ein Schuß Politik, die nötige

feiert. Friß Hammes. Doſis Erotit – und wenn das alles mit

Zech , Paul : Das trunkene Schiff. ſo viel Geſchick und ſo viel Jazz-Muſik

Volksbühne" , Berlin am 21. Mai. angerührt wird wie in Alwin Kronachers

[Buchausg.: Schauſpiel- Verl., Leipzig . ] wirklichwirklich ſehenswerter Inſzenierung,

Der franzöſiſche Lyriker Rimbaud iſt der dann gibt es ein Dußend Vorhänge. Ob

Held dieſer , ſzeniſchen Ballade" . Aber etwas dahinter ſteckt ? Einmal kommt ſo

3ech will feine dramatiſche Biographie etwas wie eine ernſte Konfrontierung des

ſchreiben , ſondern hinter den Stationen glücklichen Menſchen und des Menſchen :

der Lebensſchidſale dieſes Dichters den beglückers zuſtande, aber der Funke ver:

unerhörten , phantaſtiſchen, leidenſchaft- geht, noch ehe er zur Flamme dramati

lichen Sturm ſeiner Seele, den hem- ſchen Geſchehens angefacht. Wird Vol

mungsloſen Energieverbrauch des ſchöp- brandts Atem ſtark dazu werden ?

feriſch beſtürmten Menſchen, den Kampf Friedrich Michael.
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Klein , Rurt : „Davos“. Drama in wiſcht, nimmt er das zum Vorwand, ſie“

2 Zeilen . Junge Bühne Frankfurt a . M. zu erwürgen. Worauf ſein Freund ſagt:

6. Juni. Du herrlicher Menſch ! Wann liebte je

In Frankfurt glaubte man eine Junge ein Menſch ſo wie du ! " Wir möchten

Bühne einrichten zu müſſen , um dem nicht mißverſtanden werden . Es ſtört uns

Publikum und den großen Theatern mit gar nicht, daß die Motive alle fraß und

waghalſigen Uraufführungen Appetit zu radaumäßig ſind. Früher begann man in

machen . So betrachtet, hat das Unter : der Zertia mit Holofernes und Konradin ,

nehmen durchaus ſeine Berechtigung. Es heute legt das Kino das Kriminelle nah.

fragt ſich eben nur immer wieder, ob Es ſtört uns auch nicht die Grobheit der

irgendwo etwas produziert wird, was ber Sprache: ,, Ich bring' dich um , ganz glatt,

Roſtprobe lohnt. Das iſt entſcheidend, du Hund ! “ Ha !!! Oder der gelegentlich

denn es iſt ja nicht unbedingt nötig, daß ſüße Kitſch : ,, Er iſt mein beſſeres Selbſt,

uraufgeführt wird, daß unentwegt nges die Brücke zu meiner Vergangenheit ! "

genwärtiges “ Theater geſpielt wird. Es Bedenklicher iſt die Wahl des Ortes, die

gibt in vielen deutſchen Großſtädten Moribunden -Atmoſphäre aus Thomas

ſolche Junge Bühnen und es iſt bei all Manns „ Zauberberg “, bedenklich iſt, daß

den Dußenden von Uraufführungen auch der bürgerliche Gegenſpieler kaum vor :

noch kein dichteriſcher Pfifferling heraus- handen, alſo unwichtig iſt, daß vielmehr

gekommen. Aber das wäre ja kein grund- der Konflikt unter der Jugend ſelbſt auss

ſäßlicher Einwand. Wenn ſich nur nicht gebrochen iſt, der Strindbergſche liebes:

all die Jugendprodukte ſo verzweifelt haß, die Kloake ,Das Leben iſt eine herr:

ähnlich ſähen. Jugend — das war einmal liche Schweinerei ! " Selbſt dieſen hem

Peuſcher Traum und pagenhafter Adel, mungsloſen Weltekel nehmen wir in

war Flamme des Eros und Überſchwang Kauf. Jugend um die 20 iſt immer in

und lebendige Auflehnung. Heute läuft raſtloſem Aufruhr, in wildem Kampf

es immer auf dasſelbe hinaus, auf die und pathologiſchem Krampf. Nein, was

entſeelte Pein des ſeruellen Rißels . Ein uns mutlos und traurig macht, iſt die

Drama von Bronnen , ein Roman von Abweſenheit deſſen , wofür dieſe Jugend

Klaus Mann - das gleicht einander wie kämpft. Wenn da nur ein winziges Fünk:

ein geplagtes Kloakenrohr dem andern. chen Seele glömme, wir würden all den

Von ähnlicher Art iſt auch Kurt Kleins Schutt der Unreife lächelnd und ver:

,,Davos", mit dem die Junge Bühne ihr trauensvoll hinnehmen . Wir haben ges

Wirken begann. Ein Sechsundzwanzig: lauſcht, mit Anſtrengung gelauſcht auf

jähriger lebt mit ſeiner ſchwindſüchtigen einen noch ſo fernen , noch ſo ſchwachen

Geliebten in Davos. In ſerueller Hörig: Ton Hölderlin, auf einen kaum vernehm

keit, verſteht ſich ; er haßt ſie, aber kann baren Klang Kleiſt oder mit welchem

nicht von ihr los und wird ihretwegen Namen man ſonſt den Genius unſeres

zum Dieb. Und als er ſie in einer ges lebendigen Weſens umſchreiben ſoll.—

meinen Szene mit einem andern, einer Nichts ! - Keine Schwingung. Angeödet

Verführungsſzene von ſchrecklicher Sees und bedrückt verließ man das Theater.

lenkälte, überreiztheit und Plumpheit er :
Werner Deubel.
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Mitteilungen

Thomas Mann wurde anläßlich der Stimmenzahl Georg Kaiſer faſt erreicht.

Siebenhundertjahrfeier ſeiner Vaterſtadt Und dann kommt der ganze Auftrieb der

lübeck von dieſer mit dem Profeſſortitel Berliner literariſchen Akrobaten von

ausgezeichnet. Alfred Döblin an über Friß von Unruh

Eine Dichter - Akademie will das hinunter zu Ernſt Toller, Klabund,

preußiſche Kultusminiſterium im An : Alfred Kerr, Bert Brecht, Arnolt Bron:

ſchluß an die Berliner Akademie der nen und Oskar loerke. Wir ſind ſicher,

Künſte gründen. Fünf Dichter (Gerhart daß heute, nach ſeinen amerikaniſchen Er:

Hauptmann, Thomas Mann, Hermann folgen auch Rademacher vor dieſem Pu:

Stehr, Urno Holz undLudwig Fulda) ſind blikum genügend Stimmen bekommen

gewiſſermaßen als Gründer berufen würde. - Es gehören ſelbſtverſtändlich

worden. Ihnen ſou die weitere Auswahl in die Akademie nur ſolche Männer und

der Akademiewürdigen überlaſſen bleis Frauen, die eine wirkliche Lebensleiſtung

ben . Gerhart Hauptmann lehnte die Bes aufzuweiſen haben , nicht die zufälligen

rufung ab. Niemand wird die Bedeu : Berliner Saiſon -Genies.

tung einer ſolchen Akademie überſchäßen . Die engliſchen Bühnenkünſtler haben

Aber der gute Wille des Miniſteriums iſt einen Aufruf gegen die epidemieartig um

zu loben , und wenn künftig die Schrift: fich greifende Spielwut der Dilletan:

ſteller wie die Maler und Muſiker eine tenvereine erlaſſen , deren Vorſtellun

berufene und wir wollen hoffen würdige gen vom Publikum immer größeren Zu

Standesvertretung in der Akademie fins lauf erhalten und deren Bewegung außer:

den , ſo kann das in vielen Fällen auch von ordentlich geſtüßt wird durch die im

großer praktiſcher Bedeutung ſein . Haupt- Königreich eröffneten zahlreichen Frei

manns Ablehnung iſt deshalb als un- lichttheater. Auch in Deutſchland mehren

ſozial durchaus zu verðammen . Man ſich die Freilichttheater, deren Wert frei

ſtaunt über ſein plößlich ſo empfindliches lich nicht unterſchäßt ſein ſoll. Aber man

Feingefühl, das leider in anderen Fällen , wünſcht wohl, daß auch in Deutſchland

bei denen etwas zu verdienen war, ſo oft den ſtehenden Theatern wieder mehr Bes

verſagt hat. - Wie die Akademie nicht achtung geſchenkt würde, wozu freilich die

werden darf, zeigt eine wißige Abſtim : Theater ſelber am meiſten beitragen

mung, die eine Berliner Literariſche Zeit: könnten , wenn ſie ſich ihrer wahren Auf

ſchrift unter ihren Leſern veranſtaltete. gabe wieder bewußt würden .

Die jungen Damen vom Kurfürſten- Der Gründer und langjährige erſte

damm halten Hermann Stehr, Wilhelm Vorſißende der Kant - Geſellſchaft,

von Scholz, Paul Ernſt, Emil Strauß, Prof. Dr. h.c. Hans Vaihinger, iſt wegen

Rudolf Binding, Hans Caroſſa – um hohen Alters zurücgetreten. An ſeiner

nur einige zu nennen
für nicht erwäh- Stelle wurde Prof. A. Liebert gewählt.

nenswert. Werfel hat mehr Stimmen als Die Geſellſchaft der Freunde

Hauptmann und George, doppelt ſoviel Johannes Schlafs tagte am 21. Juni
wie Rilfe und Ricarda Huch

deren in Weimar und am 23. Juni in Querfurt .
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mDie Deutſchen Feſtſpiele im Natio- Aufführung von,Hinkemann"im großen

naltheater Weimar finden vom 22. bis akademiſchen Theater ſtatt. Die auſtra:

31. Juli ſtatt. Zur Aufführung gelangen liſche Uraufführung von „ Maſſe Menſch "

Werke von Friedrich kienhard, Hans von brachte die Stadt Sioner .

Wolzogen und Siegfried Wagner. Die literariſchen Vereine londons be:

Die Feſtſpiele der Harzer Freilicht: ſchloſſen, das Wohnhaus Dickens, des

theater in Goslar und Thale finden größten engliſchen Humoriſten , in der

von Mitte Juni bis Ende Auguſt ſtatt. Doughty Street in London anzukaufen

Für Meiningen ſoll eine ſtändige Feſt: und zu einem Didens -Muſeum umzuges

ſpielgemeinde gegründet werden, die ſtalten . Ebenſo bemüht man ſich , Thade:

eine alljährliche Wiederholung von Mei- rays Wohnhaus im Kenſington - Viertel

ninger Feſtſpielwochen nach dem Vorbild Londons vor dem Verfall zu ſchügen und

der diesjährigen Herzog -Georg -Gedenk: als Thackeray -Muſeum zu erhalten.

feier in die Wege leiten ſoll. Gedenktage im Juli. Am 9. iſt der

Der Verlag Albert langen, München, 100.Todestag von Charlotte von Schiller,

beabſichtigt zum 60. Geburtstag von am 18. der 50. Todestag Karl Simrocks.

Ludwig Thoma + eine Auswahl aus Geburtstage im Juli. - 80. Ges

deſſen Briefen herauszugeben und bittet burtstag : am 10. Frau Dr. phil. h . c .

alle Beſißer von Briefen Ludwig Tho- Eliſabeth Förſter-Nießſche in Weimar,

mas, ihm dieſe zwecks Veröffentlichung geboren in Röden . – 70. Geburtstag:

zur Verfügung zu ſtellen . am 26. Bernhard Shaw , geboren in

Deutſche Dichtung im Ausland. Dublin (Irland). 65. Geburtstag :

- Herbert Eulenberg wird auf Einlas am 27. Friß von Oſtini in Pöding

dung derUnion intellektuelle française bei Starnberg, geboren in München ;

in dieſem Monat in Paris im Rahmen am 29. Carl Müller-Raſtatt in Ham

der Carnegie-Stiftung einen Vortrag burg, geboren in Raſtatt. – 60. Se:

über ſeine Dramen und die Neuromantik burtstag : am II . Richard Beer - Hoff

in Deutſchland halten. - Lollers , Hinke: mann in Wien, geboren ebenda. - 50.

mann" erlebte Ende Mai die engliſche Geburtstag : am 13. Mar Bruns in Min:

Uraufführung am Londoner Gate: ben, geboren ebenda. - 45. Geburtstag:

Theater. Dieſelbe Bühne nahm auch am 6. Joſeph Winckler in Godesberg a.

,Maſſe Menſch wieder in den Spielplan Rh ., geboren in Rheine.

auf, nachdem das Stück bereits 1923 in Die Jahresernte bringt im beilie

London viele Aufführungen erlebte. In genden Bogen noch einige Gedichte von

Riga wurde , Hinkemann " und ,,Maſſe Hans Leifhelm und beginnt mit dem Ab

Menſch " geſpielt. In leningrad fand druck einer Probe aus Matthießens

in Anweſenheit des Verfaffers die so. , Totenbuch “.

Verantwortlich : Für Artikel. Beſprechungen und .Jahresernte” : Will Desper in Metben, fürZeitſdriften:
Dr. Wilbelm Frels, für Bühnen :Dr. Friedrich Michael, für die Redaktion, NeueBücher und Mitteilungen : Ernſt
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die Redaktion : Leopold Heidrich , Wien I, Spiegelgaſſe 21. – Verlag vonEd. Avenarius , Leipzig, Poftiaedo
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnde

Theaterſpielplan und deutſches Drama

Von Friedrich Michael

ie Mehrzahl der kritiſchen Betrachter unſeres Theaterlebens ſind ſich

DIdarüber einig, daß kein Mangel iſt an vorzüglichen Regiſſeuren, Dar

ſtellern , Bühnenbildkünſtlern , und daß alle Elemente aufs beſte zu wohl ab:

gerundeten, ſehr eindrudsvollen Aufführungen zuſammenwirken. Nur ein

Faktor im Theaterbetrieb trennt die Geiſter und weckt die Stimmen zu ſcharfer

Rritit : der Spielplan. Dem einen mißfallen die alten , wieder aufgewärmten

fuſtſpiele, dem anderen erſcheinen zu viele Ausländer auf deutſchen Bühnen,

jener möchte mehr Problemſtücke, dieſer mehr und jener weniger Klaſſiker ſehen ,

und vor allem : man tut nicht genug für die lebenden deutſchen Dramatiker —

wobei ſich dann wiederum die Wünſche trennen , weil der eine Theaterfreund

die ältere Generation um Hauptmann meint, der andere die Allerjüngſten, ein

dritter die in ſeinem Sinn nationalen Dramatiker von der Prägung eines liens

hard oder Lilienfein , ein vierter ſchließlich die chriſtlichen Autoren des Bühnen

volksbundes. So viele Kritiken , ſo viele Wünſche - und wie ſieht es denn

nun in Wahrheit auf unſeren Bühnen aus ? Denn wir wollen uns doch davor

hüten , in dieſem Fall dem bloßen Gefühl zu folgen , einer Stimmung nachzus

geben, wie ſie vielleicht bei Betrachtung der Theaterzettel an der Plakatſäule

einer ſommerlichen Großſtadt aufkommen mag. Wir wollen zunächſt einmal

gerade von der Großſtadt überhaupt abſehen und uns bei Gelegenheit dieſer

Spielplanſchau des großen Reichtums mittlerer Provinzbühnen erinnern, deren

Exiſtenz das Theaterleben Deutſchlands ſo vielſeitig macht.

Wenn ich im folgenden die Ergebniſſe einer Durchſicht der Spielpläne von

zwölf deutſchen Theatern darbiete, bin ich mir der Fragwürdigkeit eines ſolchen

ſtatiſtiſchen Verfahrens durchaus bewußt. Die Geſtaltung des Spielplans

das vergeſſen ja unſere kritiſchen Idealiſten nur zu leicht — iſt von ſo vielen,

in der Materie des Theaters bedingten Hemmungen abhängig ( Perſonalfragen ,

örtlich verſchiedene Zuſammenſeßung des Stammpublikums uſw.), daß man

dem Spielplan eines Theaters eigentlich nur gerecht werden kann , wenn man

dieſe Vorbedingungen für ſein Zuſtandekommen kennt und mit ſchildern kann.

Das iſt hier unmöglich. Um die unvermeidliche Ungerechtigkeit aber doch in

-

22
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etwas zu mildern , habe ich nicht die Spielpläne einer Spielzeit, ſondern eines

Jahres ( 1925) zugrunde gelegt, was mir im Hinblick auf Perſonalwechſel u. a.

wünſchenswert erſchien , aber auch deshalb, weil oft genug eine einzelne Spiel:

zeit von einem Autor ( Pirandello ) oder einem Werk (Heilige Johanna) ſo ſehr

beherrſcht wird, daß die Statiſtik ein falſches Bild ergibt.

Ich betrachte alſo die Tätigkeit der deutſchen Theater im Jahre 1925, und

zwar nach dem mit Unterſtüßung des deutſchen Bühnenvereins heraus

gegebenen „ Deutſchen Bühnenſpielplan ", der gewiß nicht vollſtändig iſt, für

unſere Zwecke aber ausreicht. Sein Studium iſt allen denen zu empfehlen , die

ſich darüber, was denn eigentlich von unſeren Theatern geſpielt wird, eine

eigene Anſchauung verſchaffen wollen . Ich hoffe, in der mehr oder minder zu :

fälligen Wahl der Städte alle möglichen Wünſche berückſichtigt zu haben : es

ſind Stadt- und Landes- (ehemalige Hofs) Theater, es ſind Städte in vers

ſchiedenen Regionen (Nord, Süd, katholiſche Gebiete uſw.) und unterſchied

licher Größe, aber freilich ſolche, die nur ein Schauſpielhaus haben , da im

andern Fall ſich die Spielplangeſtaltung kompliziert. Es kam mir nun darauf

an , zu zeigen , wie ſich der Spielplan zuſammenſeßt aus Klaſſikern , modernen

deutſchen Autoren, modernen ausländiſchen Dramen und heiteren Werken jeder

Art. Zu den Klaſſikern rechne ich nach dem Vorbild ähnlicher Statiſtiken abs

wärts auch Freytag und Anzengruber. Die Gruppe 2 und 3 enthält nur die

ernſten Dramen . Danach ergibt ſich folgendes Bild in Zahlen der Auffüh

rungen :
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Das heißt alſo : von 1510 Aufführungen an 12 deutſchen Theatern waren

406 dem klaſſiſchen Drama jeder Gattung und aller Zeiten und Völker ges

widmet ; dazu will ich gleich anmerken , daß Heinrich von Kleiſt hier über

raſchenderweiſe mit 80 Aufführungen an 10 Bühnen den dritten Plaß ein:

nimmt, nach Shakeſpeare : 89 Auff. an 12 Bühnen und Schiller: 83 Auff.

an 10 Bühnen. Ich gebe zum Vergleich auch noch folgende Ziffern : Goethe 49

( 10 ), Leſſing 17 ( 4 ), Büchner 11 (4), Hebbel 10 ( 4 ) und Grillparzer 9 (2).

Die Zahl der angeblich heiteren , wohl nicht immer erheiternden Werke (483)

kann den Theaterkenner nur inſofern überraſchen , als ſie verhältnismäßig

niedrig iſt. In Hamburg zu leſſings Zeit entfielen ja zwei Drittel des Repers

toires aufs Luſtſpiel, und in Goethes Weimarer Theater ſtanden 200 Dramen

266 Poſſen und Luſtſpiele gegenüber. Da man von den Spielplänen der Haupt

ſtadt her gewohnt iſt, gerade unter der leichten Theaterware viele Ausländer zu

finden , möchte ich hervorheben , daß dieſe in der Provinz faſt völlig fehlt. Hier

ſpielt man Benedir, Moſer, Fulda, Göß, die Doppelfirmen Schönthan und

Radelburg,Presberund Stein ,Impekoven undMathern ,ReimannundSchwarz,

Das weiße Rößl, Huſarenfieber, Heimliche Brautfahrt, Wahren Jakob und

außer Charleys Tante nur ganz ausnahmsweiſe einmal einen Verneuil, Hop

wood oder Jerome. Erwähnen muß ich zum Kapitel des heiteren Theaters

freilich , daß einige Theater auch die von mir nicht berückſichtigte Operette

pflegen und hier Opfer bringen , die ſie ſich dann auf dem Gebiet des Schaus

ſpiels ſparen können.

Und nun die beiden Ziffern, deren Zuſammenſeßung uns am meiſten an:

geht : 369 Aufführungen von neuen deutſchen und 252 von ausländiſchen

Dramen . Dies Verhältnis von rund 74 : 5 wird dem Freund des deutſchen

Dramas gewiß ſchmerzlich ſein , den Theaterkenner wird es nicht befremden.

Denn hier ſind die wirkungsvollen , theaterbrauchbaren Stücke von Shaw

(66 Aufführungen ), Ibſen ( 42 ), Strindberg (29), Pirandello (21), und wenn

es auch reichlich überflüſſig erſcheint, daß man drei Stüden Oskar Wildes in

drei Städten zuſammen 18 Abende opfert – verſtändlich iſt auch das ; denn;

uns fehlt ein deutſcher Vorrat an Konverſationsſtücken von Wildes Art, und

auch die Einführung Galsworthys auf unſeren Bühnen erklärt ſich aus dem

Bedürfnis nach einem ſolchen modernen Problem- und Geſellſchaftsſtüd, das

nicht ins Mythiſche oder Metaphyſiſche entgleiſt. Laube holte ſich derlei Werke

aus Frankreich , heute liefert die anglo-amerikaniſche Literatur das gleiche, und

bei deutſchen Autoren gedeihen ſie wohl auch deshalb ſo ſchlecht, weil eine ein

ſeitig literariſche Kritik ihnen das Vergnügen daran durch falſche „ poetiſche"

Maßſtäbe ſeit Jahr und Tag gründlich verdorben hat.

22 *
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Vom Theater her geſehen , überraſcht nicht die Neigung für die brauchbaren

ausländiſchen Werke, ſondern der Mut, mit dem ſich die Bühnen immer wieder

der wahrlich oft recht fragwürdigen und unbequemen Produktion der deutſchen

Dramatiker annehmen. An den 369 Aufführungen unſerer Statiſtik ſind

59 Autoren mit 124 Stüden beteiligt. Geſpielt wurden von Hauptmann

8 Werke, von Sudermann 7 , von Georg Kaiſer 4 , von Halbe (60. Geburtstag ! )

Sternheim , Wedekind je 3, ferner 2 Stücke von Bronnen , Paul Ernſt, Eulen:

berg, Gött, Johſt, Lilienfein, Molo, Schnißler, Werfel, und mit einem Werk

ſind zu nennen : Altenberg, Bacmeiſter, Barlach („Sündflut“ in Erfurt 3, in

Gera 5 Aufführungen ), Berger, Bonſels, Brecht, Brües, Burggraf, Burte,

Erler, Fent, Hans Franc (,, Geſchlagen “ in Cottbus 2, Meiningen 2 , Schwerin

6 Aufführungen ), Frankenberg, Golt, Goeß, Hardt, Harlan , Hartleben,

D. E. Heſſe, Hernice, Hochdorf, Hofmannsthal, Kaſac , Klabund (Kreide:

kreis ! ), Koch , liſſauer, Ludwig, Th. Mann, Mell („, Apoſtelſpiel “ in Aachen 7 ,

Freiburg 4 , Gera 3, Münſter 1, Trier 5 Aufführungen ), Mohr, Müller, Reh.

fiſch, Reinacher, Schmidtbonn , Speyer , Ilſe von Stach , Unger, Vollmöller,

Weinreich, Wildgans, Zahn , von Zwehl.

Ich glaubte, dieſe Aufzählung nicht ſcheuen zu müſſen, weil ſie zeigt, daß

Dramatiker jeder Richtung irgendwo zu Wort gekommen ſind, und wenn es der

Raum geſtattete, ließe ſich zeigen , daß Werke geſpielt werden , immer wieder

hervorgeſucht und erprobt werden, die man längſt nicht mehr für theater

lebendig hielt. Auch läßt ſich eine andere vorgefaßte Meinung widerlegen :

daß nämlich die Werke der Jüngſten zwar von ehrgeizigen Theaterdirektoren

zur Uraufführung gebracht würden , daß ſie aber nicht über das Theater dieſer

erſten Aufführung hinauskämen . Für die Monate September und Oktober 1925

habe ich gelegentlich die Spielpläne aller Bühnen durchgeſehen und dabei

u. a. feſtgeſtellt, daß Werfels „ Juarez und Marimilian “ in dieſer Zeit auf

8 Bühnen, Bronnens ,, Rheiniſche Rebellen “ und Ortners. ,,Michael Hundert:

pfund “ in je 7 Theatern des Reichs geſpielt wurden. Von einer Nichtbeachtung

der jungen Dramatiker kann alſo keinesfalls in ſolcher Allgemeinheit die Rede

ſein . Auch ſind neuerdings nicht ſelten Werke, die ſchon anderwärts erprobt

waren , danach auf Berliner Bühnen gelangt, und wenn daneben andere Werke

in der Tat nicht über den Ort ihrer Uraufführung hinauskommen - muß das

dann gegen die Theater ſprechen ?

Vielleicht erſcheinen dieſe Ausführungen manchem Skeptiker allzu opti

miſtiſch ? Ich will verſuchen , meine Poſition noch mit einigen Argumenten zu

ſtüßen. Eine große Bedeutung für die Verbreitung dramatiſcher Kunſt kommt

heute den Volksbühnen mit ihren Wandertheatern zu . Mir liegt z . B. der Be:
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richt der „Freien Volksbühne Bunzlau, Schleſiſches Landestheater “ für das

Spieljahr 1925/26 vor. În 25 Spielorten Schleſiens wurden von 197 Uuf

führungen 44 den Klaſſikern, 52 bem modernen deutſchen, 31 dem ausländiſchen

Drama und 70 dem Luſtſpiel gewidmet. Wichtiger noch, weil einen größeren

Zeitraum umfaſſend, iſt der Bericht der Württembergiſchen Volksbühne für

die Zeit von 1920/21 bis 1925/26. Da ergeben ſich folgende Aufführungs

zahlen : Klaſſiker 948, moderne deutſche Autoren 387, Ausländer 175, Luſt:

ſpiele 334. Auch hier wieder befindet ſich unter den Luſtſpielen kein ausländiſches

Werk, vielmehr Stücke von Apel, Bahr, Ernſt, Thoma, Roßebue, Benedir,

Moſer u. a. Bei den deutſchen Autoren trifft man Burte, Bruno Frank, Harlan ,

Carl und Gerhart Hauptmann, Kaiſer, Lilienfein, Roſenow , Scholz, Suder

mann , Wedekind, 8. h. Dramen aller Richtungen .

Aber die Großſtädte ! Hier ändert ſich allerdings das Bild. Ich gebe zunächſt

einige Zahlen :

Bühne Alaſſiker Deutſche Ausländer Luſtſpiele

III

.

59
21

IIO

. .

Berliner Staatstheater . 281 IIS 134

Wiener Burgtheater
147 98

Stadttheater Frankfurt a. M. 105 * 77 71

Stadttheater Leipzig 95 37 83 144

Geſamtzahl . 633 312 373 370

* Darunter jedoch 42 Aufführungen des „ Kreidekreiſes “ von Klabund.

Das heißt alſo : die Aufführungen ausländiſcher Werke überwiegen. Dabei

handelt es ſich noch um ſtaatliche bzw. ſtädtiſche Inſtitute, und das Bild ver

ſchlechtert ſich abermals, wenn man den Blick auf die privaten Geſchäfts

theater lenkt. Auch iſt bei der Wiener Burg in Betracht zu ziehen, daß in dem

der Burg angegliederten Akademietheater, das vorwiegend das moderne Luſt

ſpiel pflegt, 16 ausländiſche Werke mit 131 Aufführungen gegen 12 deutſche

mit 119 Aufführungen ſtehen. Man ſehe auf der einen Seite zwei Provinz

bühnen , Aachen und Neiße, auf der anderen die Berliner Staatstheater und

das Leipziger Stadttheater daraufhin an, was ſie für die lebenden deutſchen

Autoren tun : Aachen : 61 Aufführungen von 15 Werken , Neiße : 44 Auffüh

rungen von 17 Werken, Berlin : 11 Aufführungen von 7 Werken, Leipzig :

37 Aufführungen von 6 Werken . Die Großſtadtbühnen haben zwar aus Grün

den, die hier nicht im einzelnen dargelegt zu werden brauchen, einen weniger

abwechſlungsreichen Spielplan als die Provinztheater (eine rühmliche Aus

nahme macht das Burgtheater, das über eine erſtaunlich große Zahl ,, ſtehen
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der" Stücke nicht nur des klaſſiſchen , auch des modernen Repertoires zu ver :

fügen ſcheint). Gleichwohl: etwas mehr als beiſpielsweiſe das Leipziger Stadt:

theater kann man auch im Rahmen einer Großſtadtbühne für das deutſche

Drama der Gegenwart tun. Zwei Stücke von Sternheim , Unruhs Feſtſpiel

„ Heinrich aus Andernach “, „ Demetrius “ von Alexander Lernet-Holenia (Ur:

aufführung mit nur zwei Wiederholungen ), die ,, Jugend" des Jubiläums

Halbe und — ,, Alt-Heidelberg “ : das iſt für ein ganzes Jahr etwas wenig !

Spricht man aber am Schluß ſolcher Betrachtungen den Wunſch aus : die

deutſchen Bühnen , namentlich in den großen Städten, möchten ſich noch mehr

der deutſchen dramatiſchen Dichtung unſerer Zeit annehmen– ſo wird man den

anderen Wunſch nicht unterdrüden dürfen , der ſich an die Autoren richtet und

ſie mahnt, dem Theater etwas zu geben, was es brauchen kann . Dabei denfe

ich nicht an die Spielbarkeit im techniſchen Sinn – hier gibt's ja kaum eine

Schwierigkeit, die von unſeren Theaterleuten nicht überwunden würde. Ich

meine vielmehr den Kern des Dramas : der Autor möge und etwas ſagen , was

uns angeht, und er möge es uns klar und unverkrampft ſagen . Denn es wäre

ein Irrtum zu glauben, daß die Shaw, Ibſen , Pirandello volle Häuſer machen

und Serienaufführungen erreichen , weil ſie Ausländer ſind. Nein, weil ihre

Probleme intereſſieren, und weil ſie ſich nicht ſcheuen , mit dem geſunden

Menſchenverſtand zu rechnen. Hiſtorie, die nicht vom Atem unſerer Zeit belebt

iſt, Liebesverwirrungen und Seelenqualen privateſter Natur – was fümmert

das die Öffentlichkeit eines Theaterpublikums ?

Paul Fechter hat gelegentlich einer Betrachtung über Sport und Literatur

die jungen Autoren zurecht gewieſen, die darüber klagen , daß das Publikum

fich nicht um ihre Werke kümmere, ſondern zu Borkämpfen laufe. ,, Es kommt

nicht darauf an," ſagt er, „ zu klagen oder melancholiſche Statiſtik zu treiben :

es kommt einfach darauf an , den Wettkampf mit Breitenſträter und Paolino,

mit Rademacher und Huſchke, mit Pferden und Beinen aufzunehmen . Es gilt,

im Leſer, im Zuſchauer, im Betrachter genau ſoviel lebendige Spannung, genau

ſoviel unmittelbare Teilnahme ohne Vorkenntniſſe, genau ſolch einen ge

ſteigerten, erhöhten Rhythmus des Blutes, mitlebendes Wiſſen um das Glüc!

der Kraft, des Lebens, der überlegenheit zu erzeugen , wie ſie das Erlebnis des

Wettkampfes ſchafft. Es gilt, ſo intereſſant, ſo allgemeinverſtändlich, ſo ſchön

zu ſein wie der Kampf zwiſchen Menſchen oder Lieren ; es gilt, genau ſo ein

fache, überzeugende, hinreißende Symbole zur Darſtellung des Lebenskampfes zu

finden, wie man ſie hier in unmittelbarer Realität vor ſich hat. Schreibt Bücher

oder Dramen, die ſo bewegt, ſo hinreißend, ſo jedem zugänglich ſind wie ein

Borkampf, ein Pferdes, ein Autorennen : ſeid ſo präzis, ſo erakt wie die daran
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Beteiligten ; arbeitet ſo ſauber, mit ſoviel techniſchem Wiſſen und Können wie

ſie — und ihr werdet genau ſo ſechzehntauſend leſer und Zuſchauer haben wie

Sport und Film ! "

Das klingt vielleicht manchem befremdlich , aber er denke es nur durch , er

ſuche nur Beiſpiele, und von Schillers „Wilhelm Tell " angefangen, werden

ihm gewiß all die Werke einfallen , die ihn als Schüler auf der Galerie ſo

ſehr gepadt haben wie als reifen Mann im Parkett. Ich glaube nicht, daß ſolche

Werke da ſein können, ohne von den Theatern entdeckt und geſpielt zu werden .

Und ſo iſt es denn Sache der Dramatiker, ſich den Plaß im Theater zu erobern ,

der ihnen heute noch in allzu vielen Fällen von fremden Autoren ſtreitig ge

macht wird, wenn auch vielleicht nicht ganz ſo oft, wie man allgemein glaubt.

Das dürfte unſere gewiß nicht ,, melancholiſche “ Statiſtik zu einem Teil ge

zeigt haben .

Zur Bilanz der jüngſten literariſchen Vergangenheit

Von 1900 bis 1925

Von Hans Brandenburg

III . Der Naturalismus

er gewöhnliche, ſoziale oder gar tendenziöſe Naturalismus iſt weit

a ,
über den Parteien und rundet dadurch , daß ſie uns ein Geſchehen von

allen Seiten erbliđen läßt, die Welt zum Bilde. Freilich gibt es Ausnahmen :

Leſſing und der junge Schiller kämpften für das Bürgertum gegen einen ver

rotteten Adel ; in einem ſolchen Falle kann die Zukunftskraft einer aufſteigen

den Schicht, welcher der Dichter ſelber angehört, ſeinem Kampf einen geiſtigen

Schwung verleihen , der ihn über ſich hinausreißt in das Zeitloſe, Ewige, Au .

menſchliche. Aber die Anklagen unſerer Dichter von der legten Jahrhundert

wende waren ſentimentale Fürſprachen perſönlich Unbeteiligter, ſozial Arri

vierter, und rüttelten an Einrichtungen , die dem dauernden Weſen der Welt

entſpringen, und ſtatt tragiſcher Erſchütterung durch unentrinnbare Kons

flikte erweđen ſie beſtenfalles Mitleid mit zufälligen Opfern . Der erfreuende

oder rührende Zufall jedoch , der aus einem beſonderen Milieu und ſeinen

immerhin vielleicht verbeſſerungsbedürftigen und verbeſſerungsfähigen Vers

hältniſſen hervorgeht, iſt dichteriſch höchſtens ein Stoff für den Roman und die

Novelle, nicht für die Form des Dramas, die in vergeiſtigter Verkürzung, in

zwei, drei Stunden und in ſinnbildlicher Sichtbarkeit die Geſamtheit des
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Lebens ausdrüden muß. Was ſoll die Predigt irgend eines Waſſerkanten :

ſtückes z . B. denn groß ändern , wenn der Dichter uns doch nicht zunächſt da:

von überzeugen kann, daß Fiſchfang und Seefahrt überflüſſig oder daß ſie

auch ohne harte und ſtrenge Geſeße möglich ſind ? Da ſoll ſo ein ſozialiſtiſcher

Fiſchersſohn unter allen Umſtänden menſchliche Teilnahme und ein ſtein

herziger Reeder unter allen Umſtänden Abſcheu erregen . Wie aber, wenn uns

der Dichter einen guten und edlen Reeder vorgeführt hätte ? Dann hätte er

freilich ſeine Tendenz umkehren und für die Gegenſeite eintreten oder aber

die wahre Tragik des Menſchendaſeins zeigen müſſen . So, wie man es zu

machen pflegte, gelangt man allenfalls nur zu einer Volks- und Sittenſchil

derung mit guten Typen , lebenswahren Verhältniſſen und fühlbarem Meeres :

hauch, aber ohne tieferen geiſtigen Hintergrund.

Schon die älteren Volksſtücke waren einſeitige Dokumente der Fähigkeiten,

die man mehr und mehr ſo gewaltig überſchäßte und beinahe als die aus:

ſchließlich und ſchlechthin dichteriſchen anſah : der ſogenannten Menſchen :

kenntnis, die allerdings ein Anzengruber beſonders reich und tief und mit er:

greifendem Sinn für die Nachbarſchaft von Ernſt und Komik bewährte. Ich

weiß alſo, was man alles zu ſeinem Ruhme ſagt und gewiß auch ſagen darf.

Nichtsdeſtoweniger iſt ein Stück wie ,,Das vierte Gebot“ Prototyp der ganzen

bedenklichen Volks- und Bauerndramatik, und wenn es ſie auch überragt, ſo

enthält es doch ſelbſt ſchon genug von deren billigen Zügen . Als Hebel und

Klammern der Handlung ſind ihm alle Mittel recht: das Glas, das beim

Anſtoßen bedeutungsvoll zerbricht, die geladene ominöſe Flinte, die zufällig

an der Wand hängt und von der ein ſpielendes Kind noch rechtzeitig zurück

geriſſen wird u. dgl. Auch jene rührſame Wortkargheit und Sprödigkeit iſt

hier ſchon ein leicht befolgſames Rezept, ſo, wenn der mißratene Martin zu

ſeiner mißratenen Schweſter ſtockend äußert, die gute Großmutter wäre beſſer

nicht ſo früh von ihnen fortgegangen , und dabei ein paar Hobelſtöße tut.

Aber freilich iſt hier über eine noch ſo unbedenkliche und unwähleriſche Drama:

tik überall ein großer Reichtum von Gemüt und Wahrheit verſtreut.

Dagegen betrachte man den kurz darauf folgenden Großſtadtnaturalismus,

etwa die unbekümmert ſaftige, plump-theatraliſche Vorder- und Hinterhaus

predigt von Sudermanns „Ehre". Und es iſt für die Geſchichte des heutigen

Theaters lehrreich, ſich einmal wieder anzuſehen , was noch vor einem Viertel

jahrhundert alle Gemüter erhißte. Wie abgeſtanden wirkt jeßt längſt dieſe

Moral, wie verlogen ihr Pathos, wie ſchielend und heuchleriſch ihre Tendenz!

In Wirklichkeit hat der Sohn des Hinterhauſes dem Vorderhauſe ja gar

nichts vorzuwerfen, ſeine Schweſter iſt ein geborenes Dirnchen, dem dadurch,
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daß der Kommerzienratsſohn ſich mit ihr vergnügte, genügend „Ehre“ ge

ſchah, ſo daß die Abfindungsſumme mehr als nobel und überflüſſig iſt, faſt ſo

überflüſſig wie die moraliſchen Kanonen , welche ihr Bruðer gegen das Vor:

derhaus auffährt, dem er in jeder Hinſicht ſein Glüc verdankt. Und dieſer

junge Mann will ein Kaufmann ſein und neun Jahre lang die weite Welt

geſehen haben ? So einer würde jedes Geſchäft und jede Kaffeeplantage zu:

grunde richten !

Gewiß hat man Gerhart Hauptmann unrecht getan, wenn man ihn eine

Zeitlang mit Sudermann in einem Atem nannte. Von ihm werden wenigſtens

die Engelsſtrophen aus dem „Hannele“ übrig bleiben , der ,, Emanuel Quint“

und mancherlei Milieupoeſie, die allerdings zuleßt nur noch für den Literar

und Kulturhiſtoriker von Intereſſe ſein wird . Auch er iſt nicht über die Sphäre

des Mitleids hinausgelangt, allein ſein Mitleid iſt immer mehr frei von An

kläger- und Advokatentum geworden , ein reines und chriſtliches Liebesgefühl

für alle leiblich und geiſtig Armen, das allerdings keine zureichende Grund

ſtimmung für die Kunſt des Dramas iſt. Hauptmanns ganzes dramatiſches

Werk iſt eine einzige Zerfaſerung eines echten und zarten Dichtertums, das zur

Meiſterſchaft in der Novelle berufen ſchien, an den Forderungen einer no

velliſtiſch und darum falſch eingeſtellten Zeitbühne. Seine ſchmächtige Kraft

würde höchſtens für ein paar Werke ausgereicht haben, in denen ſie ſich ges

ſammelt hätte, aber ſein unglüdlicher Ruhm nötigte ihn zu einer forcierten

Produktivität, deren Ausmaß ſich nur durch innere Überfülle rechtfertigen

könnte und die ſchon heute nur noch in einzelnen Teilen lebt, und nur durch

ein paar bedeutendere Schauſpieler. Seine Handlung iſt meiſt ein Nichts, ſie

iſt ohne Bau und Knochen , ſie zieht um irgendwelche Schwächlinge rein er :

zähleriſche oder auch nur ſchildernde Arabesken, die erſt bedeutungsvoller wer:

den , wenn ſie in breite lyriſche Partien münden, wie in die Lotenfeier am

Schluß des ,,Michael Kramer " . Hier enthüllt wenigſtens der Tod ſeine rei

nigende Kraft. Nur die Stufe des Tragiſchen wird nicht erreicht, ſondern

lediglich der ſchöne Gefühlsausklang einer unzulänglichen Romantik : „Die

Glode iſt mehr als die Kirche, der Ruf zum Ziſche iſt mehr wie das Brot ! "

Hauptmanns Geſtalten löſen faſt nur ein Gefühl von Peinlichkeit aus, das

meiſt beſonders quälend iſt, wenn er ſich, wie mit „ Kollege Crampton “, auf

unglüdliche Weiſe in der Komödie verſucht. Die Armeleutpoeſie des „ Fuhr

mann Henſchel " war nichts als ein gruſeliger Kißel der guten Geſellſchaft,

die auch einmal den Geruch des Sauerkrautfaſſes unter ihre Parfüms auf

nehmen wollte. Mit den Traum- und Märchenſtücken iſt der Dichter meiſt

nur bis zum Melodram gekommen , und wo er einmal höher gelangte, wie in
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„Pippa“ und den „ Jungfern von Biſchofsburg“, da kündigte man ihm die

Gefolgſchaft. Helden nur können uns frommen " — aber Florian Geyer iſt

kein Held, und ſo bleibt auch ſein Drama nur eine hiſtoriſche Bilderfolge ohne

Mittel- und Höhepunkt, die ſich beliebig verkürzen oder verlängern ließe. Wo

ſich Hauptmann aber gar zum Shakeſpearſchen Vorbild verſteigt, wie etwa

in „ Schluck und Jau“, da kann er, dem ſtets nur Einzelheiten gelingen,

höchſtens zwei Charakterkomiker ausreichend beſchäftigen ; von der Weite

eines Weltbildes oder auch nur von einem gleichgewichtigen dramatiſchen

Gegenſpiel iſt keine Rede.

Der ganze Naturalismus war nur groß in der Aufſtellung, und ſei es auch

der kritiſchen , des Banalen. Die dichteriſche Sprache erſeşte er durch die ver :

ſchiedenſten Zeitjargons, die nach Ablauf ihrer Zeit ſchon niemandem mehr

verſtändlich ſein können. Es iſt noch ſehr die Frage, ob die Stüđe Ibſens,

Hauptmanns und anderer Tagesklaſſiker dermaleinſt einen beſſeren Nachruf

genießen werden als das Bühnenfutter der Kokebue, Iffland und Birch:

Pfeiffer, die ja ſchon zu ihrer Zeit das Geſellſchaftsſtück beherrſchten . Und an

Menſchen der Geſellſchaft, alſo an höchſt nichtige Objekte, legt auch ein

Schnißler mit außerordentlicher Fineſſe ſeine Sonde, und ſein eleganter

Dialog ſpielt ſo gut wie derjenige der Franzoſen mit den Schleiern ſcheinbar

legter Enthüllungen. Darum iſt wirklich nicht einzuſehen , warum man ſich

gleich nach dem Kriege wieder beeifert, auf den Bühnen jedes Pariſer Groß

ſtadtboudoir vor uns auszulüften.

Am ehrenvollſten beſtehen in der naturaliſtiſchen Epoche die bewußten

Außenſeiter ihrer Generation, die Emil Gött, Paul Ernſt, Wilhelm von Scholz,

Herbert Eulenberg, Wilhelm Schmidtbonn, Hans Franck, um die ſich denn

auch Bühne und Publikum nicht allzu viel kümmern . Es iſt hier nicht der Ort,

ſie eingehend zu würdigen, aber es ſei dennoch auf einiges hingewieſen .

Gött hat die tiefe Erkenntnis ausgeſprochen : ,, Die ,Schuld gehört zur Sprache

der Tragödie, nicht zu ihrem Weſen ; ſie macht dieſes dem Urſachentier Menſch

verſtändlich .“

Eulenbergs ,, Anna Walewska " läßt ſich zuerſt als eine blutrünſtige und

deklamatoriſch erzählende Pennälerdichtung an , die ihre heroiſchen Kraft

menſchen in ein Polen hineinſtellt, wo Herrenrechte, Leibeigenſchaft, Pelze und

Jagdſtiefel, Wölfe und Schnaps das Milieu bilden und wo zu ſchauerlicher

Morðtat hinter der Kuliſſe Chopin geſpielt wird. Allein man fühlt ſchon hier

das Streben , an die Stelle zergliedernder novelliſtiſcher Pſychologie ein un:

gebrochenes dramatiſches Sein zu ſeßen . Noch bleibt es in der rhetoriſchen

Nachahmung berühmter Literaturdramen ſtecken , doch wird das Werk, bis
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kurz vor dem Eintritt der Endkataſtrophe, von Szene zu Szene beſſer – und

von wievielen modernen Dramen dürfte man das wohl behaupten - ja es

ſteigt bis zur Höhe des tragiſchen Schauers. Dieſe beginnt mit dem Krako

wiak, den Anna glücklich und ſelbſtvergeſſen mit dem alten Bauer tanzt,

dieſem erſten und legten Partner, mit dem ihr eiferſüchtiger Vater ſie tanzen

läßt. Dann gipfelt die Dichtung nach der Szene, wo Graf Walewski Annas

Freier getötet hat, in der großen Geſchlechtsmyſtik, mit welcher ſeine wider

natürliche Leidenſchaft ſich adelt, die ſich mit dem , was aus ihm kam , ver

einigen will, und in dem Zwieſpalt des Kindes, das den Vater abgöttiſch ver

ehrt und doch mit Schaudern von ihm das Weib in ſich angerufen ſpürt

gipfelt vor allem in Anna Walewskas Verzweiflungsworten , daß ſie ihren

Kopf erſt wegtragen will, dann erſt könne ſie dem Vater ganz gehören. Und

dieſer tragiſche Schauer zittert in der leßten Szene noch nach , wo die Ent

flohene Lollkirſchen ißt und ſich anklagt, daß ſie ſich in des Vaters große Ges

danken nicht habe finden können ; aber dieſes und der Schluß, wo der Graf

unter die Banditen gehen will und von ſeinem treuen Diener daran gehindert

wird, der ihm den Gnadenſchuß gibt, dieſer halb räuberromanhafte, halb

rührend balladeske Ausklang iſt die ſehr poetiſche Genügſamkeit einer ver

ſagenden Kraft. So hat ſich in Eulenbergs Jugenddichtung die Zeit bis zum

tragiſchen Schauer, aber nicht bis zur tragiſchen Läuterung erhoben , zu der

ihre und ſeine Geiſtigkeit nicht ausreichte. Die Aufgabe der Tragödie, und

insbeſondere ihres Schlußaktes, iſt aber das Pathos der leßten Erkenntniſſe,

die religiöſe Übereinſtimmung von Zufall und Notwendigkeit, von Schidſal

und freier Selbſtbeſtimmung, von Opfer und Sieg, von Böſe und Gut, der

bewußte und von der höchſten Weisheit verklärte Untergang des tragiſchen

Helden. Was bei Eulenberg fehlt, das erkennt man am beſten durch einen

Vergleich mit Hebbels „ Agnes Bernauer“ . Hier iſt bei Beginn des legten

Altes alles ſchon geſchehen , und nur der Gedanke als die legte und erhabenſte

Konſequenz des Geſchehens tritt in den Menſchen der Dichtung auf die Bühne,

aber nicht der Gedanke als Reflexion und Dialektik, ſondern eben als Pathos,

als kultiſche Auseinanderſeßung zwiſchen großem Müſſen und großem Wollen ,

beleuchtet von der reinſten Menſchlichkeit, ſo daß wir den lieben können , der

die ſchöne Agnes in den ſchuldloſen Tod geſchickt.

Über Paul Ernſt wäre vieles zu ſagen . Er iſt heute etwas ſehr Großes :

unter Dichtern ein Mann und ſicherlich der bedeutendſte Vertreter einer ſtren :

gen, auf durchdachten Gefeßen beruhenden Formauffaſſung, die das Blank:

versdrama retten will. Ich ſah auf der Bühne von ihm nur das Luſtſpiel

„ Der Hulla “, das in die orientaliſche Märchenwelt von Tauſendundeine Nacht
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verſeßt und das wie ein Nachzügler von Hebbels Komödien „ Der Rubin "

und „Der Diamant“ berührt: viel Kalkül, viel ausbalancierende Arbeit, viel

feine formale Erkenntnis iſt darin , Traumgeſtalten, vielleicht Gehirngeſtalten,

ohne viel Fleiſch und Blut, neben etwas gewaltſamem Humor viel Weisheit,

vor der die Wirklichkeit zum durchſichtigen Scheine wird, und als Held ein

Dichter, dem die Wirklichkeit in Traum , der Traum in Wirklichkeit verfließt

– und ſeiner Phantaſieherrſchaft muß ſelbſt der Kalif von Bagdad am Ende

dienen . Wie ſehr getrennt ſind heute die Kräfte ! Hier iſt nun endlich einmal

feines dichteriſches Spiel, aber es bleibt zu intellektuell, es geht uns im Grunde

nichts an und es ruft und braucht zu wenig den bewegten Reigen des Raums

und der Leiber.

Geſammelte Werke

Ctenbard , Friedrich : Beſammelte Werte in 3 Reihen . Stuttgart: Breiner &

Pfeiffer 1924/26 . (89)

1. Reihe: Erzählende Werte. 4 Bde.: 1. Die weiße Frau . Helden , Wasgau

fahrten . Thüringer Tagebuch . (153 ; V, 120 ; 181 S., 1 Titelb .) 2. Oberlin.

( VIII, 443 S.) — 3. Der Spielmann . Weſtmark. ( VII , 211 ; V, 186 S.) –

4. Jugendjahre. Der Einſiedler u . f. Volt. Wer zulett lacht. (VII, 185 ; V, 158;

59 S.) Leinen 40 M ; Halbfranz 60 M ; Pergament 100 M.

2. Reihe : Lyrik und Dramatik. 5 Bde.: 1. Lebensfrucht. Hochzeit in Schilda.

(VIII , 347 ; 103 S.) — 2. Naphtali. Weltrevolution . Til Eulenſpiegel. Münch;

hauſen. (88 ; 80 ; VII, 139 ; 87 S.) — 3. Gottfried von Straßburg. Odilia . König

Arthur. Wieland der Schmied . ( 104 ; 76 ; 103 ; 96 S.) - 4. Wartburg - Trilogie.

( VIII, 119, 104 , 102 S.) — 5. Odyſſeus auf Ithaka. Phidias. Ahasver. Kleine

Spiele . ( 95 ; 88 ; 88 ; 96 S.) Leinen 50 M; Halbfranz 75 M; Perg. 125 M.

3. Reihe : Bedankliche Werte. 6 Bde.: 1. Neue Ideale. Türmer - Beiträge.

(IX, 206 ; 139 S.) 2/4. Wege nach Weimar. (X, 238 ; IV, 238 ; IV, 213 ;

IV, 234 ; IV, 239 ; IV, 255 S.) — 5/6 . Der Meiſter der Menſchheit. Unter dem.

Roſenkreuz. (IV , 231 ; III, 229 ; IV, 232 ; IV, 217 S.) Leinen 60 M ; Halbfranz

90 M; Pergament 150 M.

u lienhards ſechzigſtem Geburtstag hat ſein alter Verlag, der ſich von je

treu und mutig für ihn einſekte, in gediegener, vornehmer Ausſtattung

eine Geſamtausgabe in 15 Bänden veranſtaltet: ein Lebenswerk von erſtaun:

licher Fülle und Kraft. Die wachſende Bändezahl der einzelnen Reihen verrät

ſchon, daß der Hauptakzent dieſes Schaffens auf dem Ideenhaften liegt, daß

hinter dem Propheten und Verfechter ſeiner Ideale der reine Dichter etwas

zurüđzutreten ſcheint. Man hat zunächſt alle Urſache dies anzuerkennen.

Lienhard diente ein langes, kampf- und arbeitsreiches Leben hindurch der Reins

heit ſeiner Idee und dem feurigen , mannhaften Bekenntnis zu ihr. Das ſtellt

ihn in die vorderſte Reihe unſrer geiſtigen Führer und Erneuerer ; daraus mögen

-
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unſerem Volke in Zukunft noch reiche Segensſtröme quellen . Aber hierüber den

Dichter Lienhard herabzuſeßen , wie oft geſchieht, iſt unbillig. Ein „Hand-in

Hand von Bekenntnis und Dichtung " - das iſt ſein Weſen . Der „ Oberlin " ,

ſeine abgeklärteſte und liebenswerteſte Schöpfung unter den fünfRomanen und

etwa zweiunddreißig Erzählungen iſt unbedingt ein epiſches Gipfelwerk. Der

Elſaß -Roman „ Weſtmark" ( 1918) darf unter den zahlloſen Kriegsromanen

bleibende Bedeutung beanſpruchen . Die ,, Helden “ ſind dichteriſch geſchloſſener

als Strindbergs ſtofflich verwandte vielgeleſene „ Hiſtoriſche Miniaturen “.

Mit den unvermindert friſch wirkenden „ Wasgaufahrten “ , der ,, erſten ferche "

der Heimatkunſt, und dem temperamentvollen „ Thüringer Tagebuch " gehört

Lienhard der Entwi& lungsgeſchichte unſrer modernen Literatur an. In der

Lyrik rühren , neben hinreißend vaterländiſchen Klängen , viel zarte keuſche Töne

unmittelbar ans Herz; auch kraftvoll Balladeskes und reife Spruchweisheit

feſſelt. Bei den 16 Dramen legte lienhard ſelbſt einen Hauptwert auf die große

zügige Wartburg- Trilogie. Seine dreiteilige „ Till Eulenſpiegel" :Dichtung und

der köſtliche ,,Münchhauſen “ müßten Grundwerke eines deutſchen Spielplans

ſein . Daß unſre Bühnen dieſe kernigen , geſunden Komödien hartnäckig tot:

ſchweigen , wundert den Renner des heutigen Theaters nicht. Sein „ Odyſſeus

auf Ithaka“ ſcheint mir von allen dramatiſchen Geſtaltungen homeriſcher Stoffe

am reinſten von homeriſchem Geiſt erfüllt. Die ,, Gedanklichen Werke ", be:

ſonders die „ Wege nach Weimar “ und „Der Meiſter der Menſchheit“, ſind

Bekenntniſſe ,,eines unabhängigen Idealismus auf unbefangen nationaler

und menſchlicher Grundlage“ von höchſtem vollserzieheriſchem Wert. Hier

findet der verſtehende Mitwandrer wirklich das, was die Untertitel verſprechen :

eine Erneuerung des gefährdeten und verſchollenen Idealismus , eine Beſeelung

der mechaniſchen , materialiſierten Gegenwart. Mit den legten Schriften , Unter

dem Roſenkreuz“ mündet dann lienhard wie ſo mancher deutſche Geiſt, in eine

edle Myſtik, deren Alters- Abgeklärtheit noch jugendliches Feuer durchglüht.

Des Dichters Geſamtleiſtung zwingt unbedingt zur Ehrerbietung. Auch die

Vielen, die ſeinen Weg nicht mitgehen wollen, werden ſie ihm nicht ver

ſagen können ; die Gleichgeſtimmten und Weſensverwandten aber werden ſie

zu verehrender Liebe ſteigern . Denn mit jedem Jahr wird es klarer, daß an

Lienhard nicht die achtunggebietende Fülle der Werke das Wertvollſte iſt,

ſondern die reine hohe Perſönlichkeit. So hat der Vers, mit dem dieſe Geſamt:

ausgabe ſchließt, ſeine volle Berechtigung für den Dichter und ſein Schaffen :

„ Die Beſten ...wirken in wuchtigen Werken was wir brauchen , feſt wie Erz,

nicht nach links oder rechts, das deutſche Herz !"

Alerander Pache.

ſondern ſie ſtårten ,
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Boethes Werte. Feſtausgabe 3. 100jähr. Beſtehen d . Bibliogr. Inſtituts. Rri.

tiſch durchgeſ. Ausg . mit Einleitungen u. Anmerkungen. Hrsg. v . Robert Petích .

Leipzig : Bibliographiſches Inſtitut 1926. (89) Je Leinen 4.25 M; Jubiläums.

einband 4.80 M ; Halbleder 7.50 M.

1. Petſch , Robert : Goethe. Leben u. Geſtalt. Gedichte I. Bearb . v. Ewald

A. Boucke. (191 , 389 S., 3 Taf., 1 Fakſ.)

2. Gedichte II . Bearb. v. Ewald A. Boucke. (566 S., 1 Taf., 2 Fatj.)

3. Weſt-öſtlicher Divan . Bearb . v . Rud . Richter. (360 S., 2 Taf., 2 Fakſ.)

4. Epen. Bearb. v . Ewald A. Boucke. Faſtnachtsſpiele und Verwandtes.

Bearb. v . Rud. Richter. (460 S., 2 Taf.)

5. Oramen I : Fauſt. Bearb . v . Robert Petích . (728 S. , 3 Taf., 2 Fatſ. 1 Plan .)

as Bibliographiſche Inſtitut feiert in dieſem Jahre ſein hundertjähriges

Beſtehen und legt als Feſtgabe dieſe „ Feſtausgabe “ von Goethes Werken

vor. 18 Bände ſind vorgeſehen , fünf Bände ſind bis jegt erſchienen . Zunächſt

darf man ſagen, daß die Ausgabe (mit vielen Bildern , Handſchriftwieder

gaben und Karten geſchmüxt, in geſchmadvollem Einband und gutem

Drud ) durchaus feſtlich wirkt. Herausgegeben wird ſie von Robert Petích

im Verein mit ſieben berufenen Goethe- Philologen . Die Bände i bis 3

bringen ſämtliche Gedichte, Band 4 die Epen und kleineren dramatiſchen Spiele,

Band 5 den Fauſt, alles trefflichſt ediert und kommentiert. Robert Petſch gibt

eine meiſterhafte Darſtellung von Goethes Weſen und Schaffen. Die einzelnen

Gruppen der Werke werden jeweils beſonders eingeleitet. Die verſchiedenſten

Faſſungen , Pläne und Entwürfe formen überſichtlich geordnet ein lebendiges

Bild der Entſtehung der einzelnen Gedichte und Werke. Regiſter und genaueſte

Anmerkungen geben jeden wünſchenswerten Aufſchluß — kurz die Ausgabe iſt

mit äußerſter Sorgfalt, Liebe und Kenntnis hergeſtellt, benußt gründlichſt alle

Erfahrungen und Erkenntniſſe der geſamten Goetheforſchung und kann ſomit

als eine Muſterleiſtung deutſcher Verleger- und Philologenarbeit in jeder Bes

ziehung anerkannt und Wiſſenſchaftlern wie Laien empfohlen werden .

Will Vesper.

Die Pegaſus - Bücher. Stuttgart: W. Hädecke. (89)

Das Suſo - Buch . Eine Auswahl a . d . deutſchen Schriften d. Myſtikers . Hrsg. v .

Wilhelm von Scholz. 1925. (234 S.) Halbleinen 4 M; Leinen 4.80 M.

Das Theodor Storm.Buch. Eine Auswahl f. Werte . Hrsg. v. Martin Lang.

1925. (304 S.) Halbleinen 4.50 M ; Leinen 5.50.

wei ſchöne Auswahlbände. Die Suſo -Auswahl beſorgte als der Berufenſte

Wilhelm von Scholz, und man darf hoffen , daß hier der gewiß nicht vielen

leicht Zugängliche doch vielen leichter zugänglich wird. Es lohnt ſich wirklichy,

dieſem köſtlichen Minneſänger Gottes mit Ernſt und Muße zu lauſchen . Das

Stormbuch bringt die ſchönſten Erzählungen, Gedichte, Briefe, Lebenszeugniſſe

und gibt im Ganzen ein abgerundetes Bild des Dichters. Ioh. Demmering .

3
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DI

Romane und Erzählungen

Blund, Hans Friedrich : Von flugen Frauen und Füchſen . Märchen v . d.

Niederelbe. Neue Folge. Mit 6 Holzſchn . v . Hans Pape. Sena : Eugen Diede.

richs 1926. (IV, 261 S. 8°) Halbleinen 8.50 M.*

ie Märchen Blunds ſind aus einem wirklichen Märchenſinn geſchaffen .

Der Dichter ſtammt freilich aus einem Land, wo Märchen noch in der Luft

liegen, wo am Abend Spukgeſchichten erzählt werden und das Brauſen von

Wind und Meer die Seele in unaufhörlicher Spannung hält. In dieſen Märchen

werden denn auch alle guten und böſen Geiſter dieſes Landes lebendig, herrſcht

ein Gewimmel von winzigen Hausgeiſtern , Kobolden, von Tieren , Vögeln,

Menſchen , rieſigen Waſſermännern und Klabautern und ſpannt ſich eine Brücke

zu Sonne, Mond und Sternen , zu den unfaßbar großen Geſtalten germaniſcher

Götter. Aus der Fülle der Märchen , die nicht alle auf gleicher dichteriſcher Höhe

ſtehen , manchmal zu ſehr ein Perſonifizieren , Allegorie, Anſpielung ſind, möchte

ich als ganz beſonders ſchön die Erzählung vom alten Bauer, der bei der Weih

nachtsfeier vergeſſen wurde, und das Märchen vom getreuen Roß hervorheben .

A. Jllersperger.

Matthieſen , Wilhelm : Das Totenbuch . Geheimnisvolle Geſchichten. Köln :

3. P. Bachem 1926. (218 S. 89 4.40 M; Leinen 6.20 M.**

an verbindet häufig dasWort ,,myſtiſch " mit dem Begriff des Geheimnis

vollen. Hier iſt es durchgeführt, das Myſtiſche im religiöſen Sinn mit

dieſem Geheimnisvollen zu identifizieren . Ich glaube nicht, daß das Religiöſe

dadurch gewinnt, denn es wird Mittel zur literariſchen Wirkung. Immerhin

wird dadurch dem Geheimnisvollen ein innerer Hintergrund gegeben, der es

hinaushebt über die gruſlige Anekdote, gegen die wir bereits recht abgeſtumpft

ſind. An der Innerlichkeit der vorliegenden ſechs Erzählungen wird daher jeder

Leſer ſich erheben , um ſo mehr als ſie in einem reichen und anſchaulichen Stil

geſchrieben ſind. Sie ſind alle in die Form des Selbſterlebniſſes gekleidet, und

die Spannung iſt mit Glück und Geſchic bis zur Pointe geſteigert. Am ſtärkſten

entfaltet der Dichter ſeine Phantaſie in der Erzählung von der Huldre, die, ein

Kind heidniſcher Lebensbejahung, die Geſtalt der verſtorbenen Geliebten weiter :

leben will, aber an dem Treuegefühl des Geliebten zuſchanden wird. Das will

heißen : Zwei Dinge, die ſich in allen Eigenſchaften gleich ſind, und doch nicht

nur ein einziges. Überhaupt offenbart ſich ſchon im Problem eine feinempfin

dende, allem Plumpen abholde Seele. Bernd Iſemann.

* Eine Probe brachte „Die Iahresernte 1926 , Bogen 5/6 (Mai/ Juni) ".

** Eine Probe brachte „ Die Jahresernte 1926, Bogen 7/8 ( Juli/Auguſt )".

M
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Bergengruen , Werner: Das Brauthemd. Orei Novellen . ( Tris - Bücherei. 2.)

Frantfurt a . M.: Iris - Verlag 1925. ( 98 S. 89) Pappe 2.50 ; Leinen 3.50 M.

rei wunderſchöne Dinge, wie handgewirktes Leinen griffig und echt,

werden uns da gegeben. Vielleicht fehlt noch ein bißchen Individualität

vor der Könnerſchaft. Troßdem ein gutes Stück Handwerk. Friß Rostosky.

Fürſt Wrede, Friedrich : Politeia . Roman aus jüngſtvergangenen u. tünftigen

Tagen. Darmſtadt: E. Hofmann & Co. 1925. (825 S. 8 °) 7 M ; Leinen 9.60 M.

it dieſem , allerdings nur für denkende, ernſte Leſer geeigneten , umfang:

reichen ſtaatspolitiſchen Roman hat der Salzburger Dichter ein monumen

tales Werk geſchaffen , das die Flut der Kriegs- und Nachkriegsliteratur wie ein

Leuchtturm überragt. Eingeſpannt in den berückenden , landſchaftlichen Rahmen

des herrlichen Salzburg, rollt ſich vor dem leſer das ungeheure Weltgeſchehen

vom Friedensſommer 1914 bis zum Chaos des Sommers 1919 ab, widerges

ſpiegelt in den Schickſalen einiger ſcharf profilierter Bürger- und Adelsfamilien.

Das Militäriſche tritt faſt ganz zurück ; das Erotiſche taucht nur epiſodiſch auf.

Überhaupt iſt die eigentliche Romanhandlung, trop ſtarker Spannungen und

buntfarbigſter Schilderungskunſt, bei aller reizvollen dichteriſchen Klein- und

Feinarbeit, doch nebenſächlich und nur der äußere Anlaß zur Behandlung einer

Überfülle ſtaatsphiloſophiſcher und zeitgeſchichtlicher Probleme. Immer wieder

wird die Erzählung unterbrochen, ja geſprengt durch feingeſchliffene, geiſt:

ſprühende Dialoge, deren Hauptträger ein paar ungemein gebildete Polyhiſtoren

ſind, denen der Dichter ſeine ſtaunenswerte Beleſenheit und abgeklärte Weis:

heit, ſein vornehmes, ſicheres Urteil, ſein unbeirrbares Rechtsempfinden , ſeine

verblüffende Beobachtungsgabe lieh. Kaum eine der brennenden Zeitfragen des

großen Krieges und der Revolution bleibt unerörtert. Von warmherzigſter

Vaterlandsliebe durchpulſt, von edelſtem altöſterreichiſchem Geiſte getragen ,

gipfelt das ungemein anregende Werk in einer Ablehnung des ,, kälteſten aller

kalten Ungeheuers“ , des „, leviathans Staat“ in ſeinen bisherigen Formen, und

in einen Ausblick auf den Fortſchritt der Menſchheit durch Ausbau der wahren

Politeia", wie ſie ſchon der große Stagirite lehrte, jener Regierungsform ,,,bei

der die Geſamtheit der Bürger das Gemeinweſen zum Beſten aller verwaltet“ .

Man muß ſchon auf Albrecht von Hallers und Wielands Staatsromane zurüd :

gehen, um in unſerm deutſchen Schrifttum vergleichende Maßſtäbe für die

Tendenz dieſes außerordentlichen Buches zu finden . Das aber jene längſt ver :

ſchollenen , trockenen Schriften an epiſcher Aktualität und dichteriſcher Durch :

glühung des gewaltigen Stoffs weit übertrifft. Die übervolle Gedankenfracht

belaſtet freilich oft ſeinen Stil, deſſen Neigung zu gehäuften partizipialen Wens

dungen und vollgepackten Rieſenſäßen anfangs ſtört. Alerander Pache.
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Hülſen, Hans von : Der Kelch und die Brüder . Roman : Leipzig : Ph. Reclam

jun. 1925. (363 S. 8 °) 5 M ; Leinen 7.50 M.

Derſ.: Nidel Liſt. Chronit e. Räubers.Ebd. 1925. (296 S. 89) 4.50M ; Leinen 7 M.

Hirſchfeld , Georg : Der Mann im Morgendämmer. Roman . Ebd. 1925 .

( 343 S. 89) 5.50 M ; Leinen 8 M.

Huch , Rudolf : Hans der Träumer. Roman. Neue Faſſung. Ebd. 1925. (373 S.

8 °) 5.50 M ; Leinen 8 M.

Derſ.: Die beiden Ritterhelm.Roman .Ebd.1926 .(350 Š.8995M ; Leinen 7.50M.

Luda, Emil : Am Sternbrunnen . Roman .Ebd.1925 .(301S.85M ; Lein.7.50M.

Couperus, Louis : Aphrodite in Ägypten. Roman aus d . alten Ägypten.

Übertr. v . Elſe Otten . Ebd. 1926. (246 S. 8 °) 4 M ; Leinen 6.50 M.

Walter, Robert : Der Stein der Narren. Ein heiterer Roman mit Hörnern u .

Zähnen. (290 S. 8°) 4.50 M ; Leinen 7 M.

ieſe acht Bände, in geſchmackvolles Ganzleinen verſchiedener Färbung

Papier in Oktavgröße (nicht dem kleinen Reclamformat) ſauber gedruckt und

in reizvolle altgoldglanzpapierüberzogene Papphüllen geſteckt, ſcheinen eine

neue Abteilung des verjüngungskräftigen Verlages Reclam anzukündigen :

zeitgenöſſiſche Romane von Qualität, nach deutſchem Sinn auch äußerlich

liebevoll und pflegſam , ohne Prunk, aber buchhändleriſch gediegen und für das

Auge anziehend hergerichtet. Es iſt erfreulich, ausſprechen zu können , auf welch

hoher Mittellinie der zeitgenöſſiſche Roman ſich bewegt (wenn man von dieſen

acht Proben aus einmal verallgemeinern darf ). Das iſt ſolide Arbeit, ein Ein

ſtehen des Autors mit ſeiner Perſon für das, was er ſchreibt. Kein zyniſches

Artiſtentum , ſondern ehrliches, ernſtes Bemühen , etwas bringen zu wollen im

Bewußtſein , daß man etwas zu ſagen hat.

Als ſtärkſte Begabung erſcheint Hans von Hülſen, der ſich zweimal als

erſtaunlich ſicherer und elaſtiſcher ,, Chroniſt " menſchlicher Lebensläufe erweiſt.

Georg Hirſch feld meiſtert das Berliner Nord- und Weſtmilieu mit ſtarker

Unmittelbarkeit, vielleicht ein bißchen „ romanhaft “ im Sinne der Zufrieden

ſtellung des Leſers, aber doch mit einer unaufdringlich ſachlichen Gerechtigkeit

in der Darſtellung der vitalen und geiſtigen Triebkräfte und Bedürfniſſe der

ſozialen Schichten. Rudolf Huch ringt, in dieſer ,, neuen Faſſung “ des „ Hans

der Träumer“ ( zuerſt erſchienen 1902), ſeinem ſpröden , in ſich gebundenen

Talent ab, was es herzugeben vermag. Auch „Die beiden Ritterhelm“ (erſt

malig erſchienen 1908) ſind ein echter Rudolf Huch : weiſe, gedämpft, die über:

triebene Wichtigkeit der Dinge ironiſierend, ſarkaſtiſch , ſo ein wenig müde,

morbide ; reizvoll für den, deſſen Geſchmack ſo gerichtet. Emil Luđa iſt ſtark

und frei in der erſten Hälfte ſeiner Lebensgeſchichte des Annehmkindes lam

brecht Stilfſer, nachher verliert ſich die Darſtellung etwas ins Phantaſtiſch

)
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Verblaſene und verliert an innerer Glaubhaftigkeit. Der Roman der ,, Aphro

dite in Ägypten“ zeigt die hohe Begabung von Couperus , ſich in vergangene

Zeit und fremdes Land phantaſievoll ,, einzufühlen" . Handlung iſt wenig darin .

Wie bei Huch auch hier eine müde Gelaſſenheit, ſo nach dem Motto : ,, in Schön

heit ſterben “. Die Übertragung von Elſe Otten lieſt ſich, wie ein Original.

Amüſant: ,,Der Stein der Narren " von RobertWalter, ſo ein bißchen deutſch

vergnügt, d. h . michelhaft- ſchwerfällig und umſtändlich , mit vielem Beiwerk,

aber doch köſtlich in der Durchführung der Idee, wonach ein Findlingsblock im

Ader Urſache eines richtigen Klein- (bis Groß-)krieges zwiſchen zwei Nachbar:

dörfern wird, ſo eine dörfleriſche Krähwinkelei. Ergöglich. Georg Hallmann.

Mann, Heinrich : Liliane und Paul. Novelle. Wien : Paul Zſolnay 1926.

(112 S. kl. 8 °) 3.50 M ; Pappe 3.90 M ; Leinen 4.90 M.

in phantaſtiſches Ungetüm, dies kleine Buch, mit dem Kopf einer Kokotte,

den Händen eines Märchens und der gewandten Flugart einer Fledermaus.

Iſt man davon weg und bannt der unleugbar glänzende Stil nicht mehr, ſo

kommt es einem unweigerlich ein wenig hingelümmelt vor, ſo : ich kann ja alles,

wie ſollte es mir darum noch ſonderlich ernſt ſein ! Aber Phantaſie iſt orin , einen

Gedanken hätte vielleicht Bruder Thomas als ſtiller Geſellſchafter eingeſchoſſen.

Friß Rostosky.

Schäfer, Walter Erich : Die zwölf Stunden Gottes. Stuttgart: 3. Engelhorns

Nachf. 1926. (321 S. kl . 89) Leinen 8 M.

ſus dem Gefühl der unglückſeligen Entwurzelung unſeres Daſeins heraus,

Klaus Gottesſehnſucht iſt dieſes Buch geſchrieben . Es trägt einen ausgeſpro:

chen myſtiſchen Charakter und ſchildert das Einswerden der Seele mit den

göttlichen Urkräften im Eingehen in die Natur, in den Kosmos. Freilich : fähig

zu dieſem Eingehen wird die Seele erſt dann, wenn ſie ſich herausgelöſt hat aus

dem Treiben dieſer Zeit und in klöſterlicher Stille und Abgeſchiedenheit ſich ver

ſenkt hat in die Schau des inneren Weſens. Deshalb ſind dieſe zwölf Erlebniſſe

als Bekenntniſſe eines Mönches geſchildert, der ſich aus den Wirrniſſen des

Lebens in ein Kloſter gerettet hat. Nicht im Klöſterlichen Leben ſelbſt hat er das

gefunden , worin ſich ihm Gott offenbart, aber durch dieſes Leben hat er ſchauen

gelernt. Die verſchiedenen Stunden ſeiner Entwicklung hat er wiedergefunden

in den Geſtalten alter Kloſter- und Heiligengeſchichten . Das Retroſpektive dieſer

Erlebniſſe iſt dadurch gegeben und kommt auch in der Diktion ſtark zum Auss

druck. laſſen wir das Unzeitgemäße dieſer Erlebniſſe gelten , ſo werden wir

einige dieſer Erzählungen unendlich reizvoll finden. Mit ganz zarten Strichen

wird da die unio mystica einer aufgetanen Seele geſchildert. Aber auch an

farbigen und kräftigen Bildern fehlt es nicht. Monica von Miltiß.
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Fremde Literatur

Fleuron , Svend : Die Schwäne vom Wildſee . Roman. Aus d. Dän. v . Thyra

Jafſtein - Dornburg. Jena : Eugen Diederichs 1926. (164 S. 8 °) 3 M.; Leinen 5 M.

leurons Lierromane ſind Meiſterwerke. Ihr wachſender Erfolg in Deutſch

land iſt ein erfreuliches Zeichen . So wird auch dieſer Schwanenroman jung

und alt entzücken . Prachtvoll rauſcht die nordiſche See durch dies Buch . Das iſt

beſte germaniſche Dichtung, rein groß, und voll glühender Liebe zur Natur und

zu unſeren Brüdern , den Tieren. Johannes Demmering.

Scott, Gabriel : Die Quelle des Glüds oder Der Brief vom Fiſcher Marcus.

Aus d. Norw . v . A. Miethe. Trier: Fr. Link 1925. (224 S. 89) Leinen 6.50 M.

Beilage: Miethe, Räthe : Gabriel Scott. Ein Beſuch bei d . Dichter. (13 S. kl . 8 °)

ieſes Buches ſollte man ſich in Schweigen freuen. Nichts geſchieht darin,

das man erzählen könnte. Lagewerk und Lod eines armen Fiſchers

das iſt alles. Aber kaum ein Saß iſt da, der nicht zum Gleichnis werden könnte.

Dieſer Fiſcher Marcus, einfältig und Kindhaft, fromm und gütig, das iſt gleich

ſam der Menſch an ſich : der noch nicht losgelöſt iſt vom Leib der Almutter Erde,

der in Einklang ſteht mit ſich und der Welt, verwachſen gleichermaßen mit

Himmel und Meer. Und man begreift plößlich, daß die Seligpreiſungen der

Bergpredigt ſchon für das Diesſeits gelten derer, die geiſtlich arm ſind und reinen

Herzens. Wie weiß Scott zu erzählen ! Das erſte Wort nimmt uns gefangen .

Mehrere Seiten lang wird geſchildert, wie ein Neß gefli & t oder ein Hummerkorb

geflochten wird. Und wir leſen dieſe Seiten, als ob es ſich um wer weiß was für

aufregende Begebenheiten handele. Wir ſind glücklich über dieſes Buch und

glücklich über uns ſelbſt, da wir im Geſchrei des Tages noch ſolchen Buches uns

zu freuen vermögen . — Der Verlag hat der Dichtung ein ſelten reizvolles Ges

wand geſchenkt. Die feitfäße Mar Laus und die Überlegung des berühmten

Naturforſchers Miethe ſind des Werkes in höchſtem Maße würdig.

Wolfgang von Einſiedel.

Lawrence, H. D., und Skinner, M. L .: Sad im Buſchland . Roman. Aus d .

Engl. v. Elſe Jaffe -Richthofen . Stuttgart: Deutſche Verlags - Anſtalt 1925 .

(492 S. 89) Leinen 8.50 M.

ieſer Roman gibt ein intereſſantes Bild vom auſtraliſchen Siedlerleben

der achtziger Jahre. Er vermittelt in höchſt unkomplizierter Weiſe die Ein

drüde, Erlebniſſe und Entwi& lungen des von Alt- England nach der friſchen

Kolonie geſchidten blutjungen Iad. Aber das Buch reicht weitaus nicht an die

Stärke eines Upton Sinclair oder eines Jack London. Nur mit dem Wort Seele

geht auch H. D. Lawrence recht ſparſam um – im Gegenſaß zum deutſchen

Schrifttum — und darin wurzelt ſicher ein Teil des Rieſenerfolges, den der

engliſch -amerikaniſche Roman in den weiteſten Kreiſen hat. Wilh. Kriſtl.

D

-
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Underſon, Sherwood : Der arme Weiße. Roman. Übertr . v . Karl Lerbs . Leip

zig : Inſel- Verlag 1925. (399 S. . 89) Leinen 7.50 M.

inzelne, wenig zuſammenhängende Epiſoden , auch dann nicht zuſammen :

hängend, wenn der gleiche Name hindurch geführt iſt, geben ein recht inter:

eſſantes Bild vom Erwachen des Groß- induſtrialismus in Amerika und der

Bildung der großen Vermögen . Die Menſchen zu ſchildern, iſt dem Autor nicht

geglückt. Was er von der Helden-Bildung in Amerika ſagt, iſt ſehr richtig, von

dem ſeinigen kann man das Gleiche ſagen , nämlich daß ſie nur durch das Auge

der Reklame geſehen groß ſind. Bernd Iſemann.

genſen, Johannes V.: Zug der Cimbern. Übertr . v. Julia Koppel. Berlin :

S. Fiſcher 1925. (265 S. 89) 4.50 M.; Leinen 6.50 M.

o die geſchichtliche Quelle redet - das von Plutarch erzählte Leben des

Marius — beſchränkt ſich Jenſen auf gedrängte, bem Gewährsmann

zuweilen wörtlich nacherzählte Ereignisfolge. Was ſich um den Kern rankt, iſt

Phantaſiewerk. Es könnte ſo geweſen ſein , doch ſpricht wenig dafür, daß die

Loslöſung der Germanen aus prähiſtoriſchem Grau ſich unter Bedingungen

vollzog, wie das Buch ſie darſtellt. Es bietet eben keinen ,hiſtoriſchen “ Roman,

nur eine aus ſtarker Geſtaltungskraft geſchöpfte Dichtung, die nicht aus Ver:

mutungen rekonſtruiert, ſondern mit rüdwärts gewandtem Prophetenblick

urzeitliches Dunkel erhellt und in den Bereich des Menſchlichen rückt, um es

zum Schluß zu großartigem Sinnbild auszudeuten : Keiron, der griechiſche

Bildhauer, und wedis, die als Sklavin nach Rom verkaufte cimbriſche Prieſte:

rin , finden ſich im Liebesbund zuſammen . ,, Vermählung der Antike mit dem

jungen nordiſchen Volke. " Erich Sieburg.

Timmermanns, Felir : Das Licht in der Laterne. Mit Zeichn . d . Dichters .

Aus d . Fläm. v . Anna Valeton-Haas u . Anton Rippenberg. Leipzig : Inſel

Verlag 1926. (249 S. 8 °) Leinen 6 M.

zine köſtliche Gabe, dies Bündel Erzählungen , in denen die fröhliche Phan:

manns auszeichnet, die unbeſtechliche Lebenskenntnis,

die ihn leitet, und die fromme Verſonnenheit, ja, Verſunkenheit in jene bilder:

reiche, aus der Verbindung des chriſtlichen Heilsgedankens mit germaniſcher

Sinnenfreudigkeit entſtandene Myſtik, die ſein Schaffen immer wieder über

allen Realismus und Pſychologismus hinaushebt, warmblütig zur Geltung

kommen . Geſchichten aus einer Kleinſtadt, deren Figuren immer wieder auf:

tauchen, bald als Helden des Geſchehens, bald als Nebenperſonen oder Zu

ſchauer, im Grunde jedoch als eine einzige Familie, als Menſchen mit gemein:

ſamem Schickſal, von dem ſich das des Einzelnen gleichſam nur als eine Varia :

tion legendären Geſchehens, doch tiefſinnig abhebt. Will Scheller.

,
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Reymont, W.S.: Die polniſchen Bauern . Betürzte u. v . Verf. autor. Ausg.

Veranſtaltet v . Sean Paul d'Ardeſchah. Sena : E. Diederichs 1926.( VII, 680 S.89)

Leinen 12.50 M.

ine einbändige Auswahl aus dem großen Bauernepos Reymonts. Man

Beachtung findet, die es verdient ; denn es handelt ſich hier um eins der größten

Meiſterwerke epiſcher Proſadichtung der neueren Zeit. Eins der fremdſprachlichen

Werke, deren Verdeutſchung ein Verdienſt iſt, weil hier über alle Grenzen hin

weg ein großer Dichter im Schidſal ſeines Volkes allgemeines Menſchenſchid

ſal geſtaltet. Will Vesper.

Schøyen, Carl: Der Lofot. Aus d . Norweg. v . 3. Sandmeier u . S. Anger

mann . ( Arktis. 2.) Jena : E. Diederichs 1924. (IV, 207 S. mit Abb. 89) 5 M ;

Halbleinen 7 M.

choyen iſt Dichter und Forſcher zugleich. Mit ergreifender Schlichtheit

und doch höchſter Meiſterſchaft geſtaltet er ein Bild jener nordiſchen In

ſeln und des Lebens ihrer Bewohner in ihrem ewigen Kampf mit dem ewigen

Meere. Eine nordiſche Odyſſee, deren Held das nordiſche Meer ſelbſt iſt. Eine

Sage, mitten aus dieſer Zeit, an Größe und Sprachgewalt den alten Sagas

ebenbürtig. Johannes Demmering.

Heidenſtam , Verner von : Der heiligen Brigitta Pilgerfahrt. Aus d. Schwed.

. Slje Meyer - Lüne. München : A. Langen 1925. (185 S. 8 °) 3.50M ; Leinen 6 M.

ieder hat uns Verner von Heidenſtam eine ſeiner hiſtoriſchen Erzäh

lungen geſchenkt, eines jener ſtarken Bücher, die wie in Holzſchnittart

Perſonen und Geſchehniſſe zuſammengefaßt und beſtimmt umriſſen erſcheinen

laſſen. Diesmal ſchilderte er eine myſtiſche Seele, die tiefernſt und ſchwer ringt

um die Vereinigung mit dem Göttlichen , die ſich nicht zufrieden geben kann mit

einer halben Hingebung oder mit Teilung des Herzens zwiſchen den irdiſchen

und himmliſchen Dingen . Er verkörpert das alles in jener aðligen Frau, die in

ihrer ſchwediſchen Heimat Klöſter gegründet hat und eine Pilgerfahrt erſt nach

Rom und dann in das heilige land machte. Neben dem ſtarken inneren Ethos

und dem Gefühl für Schidſal, das dieſe Erzählung trägt, berührt uns eine ganz

lebendige Verbundenheit mit der Landſchaft. Die ſchwediſche Heimat iſt ſo fühl

bar da, ſie wandert mit den Wallfahrern in die ſüdlichen Länder, ſie hüllt Ge

ſchehniſſe und Menſchen ein . Rein Landſchaftskolorit iſt es , ſondern blutges

wordene Heimat, Seele der Heimat, die in der Heiligen lebt wie eine reine

Natur. Der deutſche Leſer wird viel Freude an dieſem Buch haben, wenn er auch

bedauert, daß die Überſeßerin nicht einige hiſtoriſch -beſtimmende Daten in einem

Vorwort gegeben hat. Monita von Miltis.
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Lyrit

Ruppel, Heinrich : Der dunkle Weg. Baladen. Melſungen : Heimatſchollen

Verlag 1925. ( 131 S. 8 °) Leinen 5 M.

einrich Ruppel, eine der ſtärkſten dichteriſchen Perſönlichkeiten , deren

Schaffenskraft nach Beendigung des Weltkriegs hoffnungweđend in Er:

ſcheinung getreten iſt, hat in ſeinen bisherigen Veröffentlichungen dargetan ,

daß zu den für ihn charakteriſtiſchen Eigenſchaften neben der entſchieden

epiſchen Begabung, die ſich in mehreren novelliſtiſchen Büchern kundgab, eine

durchaus urſprüngliche Fähigkeit zur versmäßigen Geſtaltung gehört. Da dieſe

beiden Eigenſchaften Grundelemente der Balladendichtung ſind, konnte es

nicht wundernehmen , daß in den Gedichtbüchern Ruppels von Anfang an

balladeske Prägungen bemerkbar waren. So darf es auch als folgerecht be

zeichnet werden, daß der Dichter nun mit einem Werk vor die öffentlichkeit tritt,

das ausſchließlich Balladen enthält und mit dem Anſpruch erſcheint, in der

Balladendichtung der Gegenwart, die ja mehrere markante Charaktere auf:

weiſt, einen beachtlichen Plaß einzunehmen. Denn es iſt nicht zu leugnen, daß

die künſtleriſche und geiſtige Weſenheit Ruppels in dieſen Dichtungen einen be:

ſonders konzentrierten Ausdruck gefunden und dazu beigetragen hat, daß

Werke entſtanden , die in ganz beſonderer, eigener Weiſe auf die zeitgenöſſiſche

Menſchheit zu wirken beſtimmt ſind. Weit mehr als die Hälfte dieſer Balladen

ſpielen in der Gegenwart. Wie auch in den Proſaerzählungen Ruppels, ſind auch

ihre Motire größtenteils dem landleben, in dem ja der Dichter ſelber wurzelt,

entnommen und gehen faſt in jedem Fall auf tatſächliche Begebenheiten zurüđ.

Das gibt dem Buch natürlich eine Note, die es von der Mehrzahl zeitgenöſſiſcher

Balladenbücher unterſcheidet, denn in denen handelt es ſich zumeiſt darum, die

alte Form auch mit altem Stoff zu füllen . Ruppel will aber, wie immer, auch

hier dem Leben dienen, das um ihn iſt und ihn innerlich beſchäftigt, und es mag

bei dieſer Gelegenheit bemerkt werden, daß die Ballade, einer an ſich , veralteten “

Kunſtform , nur auf dieſe Art wirkliches, warm pulſierendes Leben zugeführt

werden kann, ein Leben, das mehr aus ihr macht als ein literariſches Erperiment,

das, auch wenn es noch ſo gut gelingt, literatur bleibt, des Zuſammenhanges

nämlich mit dem fließenden Daſein ermangelnd. Dieſer Zuſammenhang iſt es

eben, der den Ruppelſchen Balladen ihre ungemeine Wirkungskraft verleiht

und ihr Erſcheinen in vorliegender Form als ein geiſtiges Ereignis von Rang

empfinden läßt. Es kann natürlich keinem Zweifel unterliegen , daß einem

Künſtler, dem es gelingt, neuzeitliche Motive, wie etwa den Sturz eines Kindes

aus dem Zimmerfenſter auf den Bahnhofsperron , oder das Schidſal eines

Grubenpferdes, oder den Untergang eines Hochzeitszuges polniſcher Ernte:

.
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arbeiter in einem deutſchen Fluß, dichteriſch zu geſtalten , auch geſchichtliche Vor:

kommniſſe, Motive aus der Vergangenheit zu meiſtern verſteht, wobei denn

freilich feſtzuſtellen iſt, daß er vor allem legendäre Vorgänge mit bemerkens

wertem Erfolg zu verwerten weiß. Bei alledem kommt die Fähigkeit des Dich

ters, die Umwelt des jeweiligen Geſchehens anſchaulich und ſtimmungstief dar

zuſtellen, zu einem die Wirkung des Ganzen glüdlich fördernden Ausdruck.

Anſchaulichkeit auf der einen und Stimmungstiefe auf der anderen Seite ſind

ja ebenſo, wie das epiſche und das rhythmiſche Element, Grundkräfte der

Ballade, und ſo iſt es am Ende keine Vermeſſenheit, Heinrich Ruppel anläßlich

ſeines neuen Buches als einen der ſtärkſten Vertreter der neuzeitlichen Ballade

zu begrüßen . Will Scheller.

Hatzfeld, Adolf von : Gedichte. Freiburg i . Br.: Pontos - Verlag 1925. (44 S.

gr. 8 °) 4 M; Pappe 7 M.

inDrud , der den Dichter erfreuenmuß: ſchönes ,weißes Papier, ein ſauberer,

gepflegter Drudſaß , geſchmadvoller Umſchlag. Die Gedichte ſelbſt

einige zwanzig an der Zahl, vorwiegend vielverſig , etwas zu oft knittelreimig

ſind ſubjektiv echt, empfunden , alſo als Empfindungsausdruck des Dichters :

eigen . Aber ſie ſind auch ,, eigen " in der Bedeutung von original ? Man ſoll

Einem , der etwas geſchaffen hat — ſich ſelbſt zur merkbaren Genugtuung

nicht böswillig mit anderen Namen kommen , die einen beim Leſen ſeiner Verſe,

in einem Wortklang, in der Einſtellung eines Empfindens, in einem Tonfall

oder ſonſtwie, anklingen. Aber ein Druck iſt eine öffentliche Angelegenheit und

bedarf einer inneren Daſeinsberechtigung. Die hat lyrik aber nur dann, wenn

ſie etwas überperſönliches zu geben vermag. Andernfalls bleibt ſie Privatſache.

Georg Hallmann.

Deutſche Gedichte. Eine Auswahl. München : Allgemeine Verlagsanſtalt 1925 .

(XV, 339 S. gr. 8 ') Leinen 8 M.

Graumann, Heinz : Alt-deutſche Cyrit. Nachdichtungen . Ebd. 1925. (196 S.

gr. 8 ') Halbleinen 6 M ; Halbpergament 8 M.

wei gute, ſehr würdig gedruckte Anthologien. Graumann gibt eine Ausleſe

althochdeutſcher und mittelhochdeutſcher Dichtungen , die er, gelegentlich

unnötig frei, aber im Ganzen doch mit Verſtändnis und Pietät übertragen

hat. – Die Auswahl der deutſchen Gedichte beginnt mit Brodes und führt bis

in die Gegenwart. Man kann nicht ſagen , daß die Ausleſe einen beſonders aus

geſprochenen Charakter hätte. Sie hält aber Niveau und vermeidet alles Mittel

mäßige. Vollſtändigkeit nach irgend einer Richtung erſtrebt ſie nicht und ſo hat

ſie etwas Zufälliges, wie ein am Wege gepflückter, aber auch reizvoller Strauß.

Johannes Demmering.

3
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Dramatiſches

Hauptmann , Gerhart: Deland. Tragödie. Berlin : S. Fiſcher 1925. ( 120 S.

gr . 89) 4 M; Pappe 5 M.

ie Eriſtenz dieſes Dramas bucht der gewiſſenhafte Chroniſt während

ſie vom Freund der Dichtung (und das heißt auch Freund vieler älterer

Dichtungen Hauptmanns) gern ſchweigend übergangen würde. Dieſe Neu

und Umdichtung der Wielandſage hat mir keinen Eindruck gemacht, weder

durch den Fortgang der Ereigniſſe mitgeriſſen, noch durch die pſychologiſche

Begründung der Begebenheiten überzeugt. Und wenn man die Sprache dieſes

Werkes beſonders gerühmt hat, muß ich geſtehen , daß gerade ſie für mich viel:

fach unerträglich iſt. Unfreiwillig komiſch wirken im feierlichen Trimeterſtil

Bendungen wie : ,,Du übſt hier Ränke : laß mich an die friſche Luft“ , oder :

„ Recht ſehr bedenklich huſtend ſtiegen ſie an Bord“. ,,Ein Augenblic wird oft

zur kleinen Ewigkeit und eine kleine Ewigkeit zum Augenblick “ – hat Haupt:

mann keinen Freund, der ihm ſolche Primanerverſe wegſtreicht? Keinen , der

ihn darauf aufmerkſam macht, daß es geſchmacklos iſt, nach Goethe ernſthaft

und nicht zitierend „ Spottgeburt aus Dreck und Feuer “ zu ſchreiben , und,

nicht minder fehl am Ort, „mein Vater, hilf, aus tiefer Not ſchrei ich zu dir ! "

Beckmeſſerei ? Aber das iſt kein Meiſtergeſang! Friedrich Michael.

Frand , Hans : Klaus Michel. Dramat . Dichtung in 5 Aften . Leipzig : H. Haeſſel

1926. (311 S. 8 °) 6 M ; Leinen 9 M.

ieſes Drama wurde 1914 angefangen. Als der deutſche Gemeinſchafts

wille aufflammte, begann Hans Francť die Tragödie des deutſchen In

dividualismus zu ſchreiben . Dichteriſches Zeiterlebnis ſpannte den Bogen über

die legten Jahrzehnte unſerer Entwidlung in die Zukunft hinein, die dem Ban:

kerott des Materialismus entgegenführte. Klaus Michel iſt Symbol des deut

ſchen Volkes, das den Weg von techniſch -induſtrieller Höhe zum inneren Zu

ſammenbruch durchmißt. Seine Ichſucht treibt ihn aus der Erdverbundenheit

heraus, mit bäuerlicher Zähigkeit arbeitet er ſich zu einer machtvollen Stellung

empor. Als Arzt von Bedeutung wäre er berufen, für die Lebensgemeinſchaft

der Menſchen zu wirken ; aber der äußere Glanz ſtärkt ſeine individualiſtiſchen

Triebe, er erſchöpft ſich im ſkrupelloſen Genuß des Ichs und folgt den Lockungen

des Verbrechens. Am Rande des Abgrunds erreicht ihn der Mahnruf ſeiner

Opfer, und der ſittlich -haltloſe Sucher, der ſeinen männlichen Egoismus zum

brutalen Vernichtungswillen überſpannt hat, findet Erlöſung im Arm der

liebenden Frau. Aus der dualiſtiſchen Zerriſſenheit ſeines Weſens hat er ſich bes

freit, aber der harmoniſche Ausgleich umſchließt nur ſein perſönliches Schidſal;

D
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die Liebe zum Ich hat er dem Menſchen zum Opfer gebracht, noch muß er ſich in

Demut der Menſchheit beugen . So zieht er in den Weltkrieg hinaus und reinigt

ſich von den leßten Schlacken des Individualismus, indem er ſein Leben der

Jugend zum Opfer bringt. Klaus' Söhne aber kehren zur Scholle zurück, von

der der Vater ſich gelöſt hat, und bauen auf den Trümmern der entſeelten Welt

das neue Reich idealgläubiger Jugend auf.- Hans Francs Drama iſt ein leuch

tendes Bekenntnis zur poſitiven Macht im deutſchen Volke, das, über Nieder:

gang und Selbſtentwürdigung hinweg, aus dem Widerſtreit zwiſchen Geiſt und

Materie ſiegreich hervorgehen muß, wenn es ſich auf ſich ſelbſt beſinnt. Es iſt

ein Bekenntnis zum ſittlichen Menſchentum überhaupt, ſtark im ethiſchen

Wollen , ſtark auch in der Geiſtigkeit. Die erſchütternde Tragik unſerer Genera:

tion iſt, ohne programmatiſche Seitenblicke, rein aus dem dichteriſchen Erlebnis

geſtaltet, zur Zeitſymbolik erhoben, ohne Zeitmanifeſtation zu werden. Der

Ruf nach Erlöſung durch den Geiſt iſt nicht bloß ekſtatiſcher Geſinnungsſchrei,

ſondern aus der brennenden Not eines dichteriſchen Herzens geſchöpft. Auch

die erotiſchen Kühnheiten erſcheinen , in dieſem Zuſammenhang geſehen , als

Ausdruck menſchlichen Ringens, auch ſie haben zeitſymboliſchen Hintergrund.

Im ethiſchen Gehalt dieſer Dichtung, in ihrem dramatiſch geballten und lyriſch

ſtrömenden Rhythmus offenbart fich produktive Kraft unſerer Zeit. Dieſes Bes

wußtſein läßt einzelne leere Paſſagen und klappernde Verſe, wo die dichteriſche

Geſtaltung dem Stoff unterlegen iſt, vergeſſen . Edgar Groß.

M

Münchenerlaienſpiele. Hrsg.v. Rud. Mirbt.München : Chr. Kaiſer 1926. (t1.8 °)

13. Bruder, Otto : Die zehn Jungfrauen . Ein Spielv.d.Bereitſchaft . (31S .) 1 M.

14. Lindenberg, Liſelotte : Deutſche Weihnacht. Für d. Gottesdienſt zuſammen .

geſtellt. (26 S.) 1 M.

15. Burbenne, Heinrich : Die Myrtenprinzeſſin . Ein Märchenſpiel. (33 S.) 1 M.

16. Mersmann ,Hans:Das Haus. Ein Spielv . Todu .Auferſtehung.(68S.) 1.60 M.

Virbt fährt erfreulicherweiſe fort, für ſeine Laienſpiele mehr und mehr ein

gegenwärtiges Schaffen heranzuziehen.Für ſeine Aufführungen des ,,Mün:

chener Jugendringes “ ſind alle ſeine Terte von Wichtigkeit, nur bleibt die Frage,

ob ſie auch alle gedru & t werden müßten. Otto Bruder hat das Gleichnis von den

zehn Jungfrauen in ein ſchönes, reines, würdig lyriſches Spiel gebracht,

welches nur das Hölderlinſche Neutrum zu eintönig bevorzugt ; Liſelotte Lin

denberg ſtellt den Gemeindegeſang, Kirchenchor, Volkslieder, die Geſtalten der

Krippe und Engelsworte zu einer liturgiſchen Weihnachtsfeier zuſammen ; Hein :

rich Burhenne dramatiſiert Brentanos zartes Märchen von der Myrtenprins

zeſſin ; Hans Mersmann gibt in gehäuften Kriegsbildern einen blutrünſtigen,

auf unklare Manier hervorgeſtoßenen Totentanz. Hans Brandenburg.
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Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Handbuch der Literaturwiſſenſchaft. Hrsg. v . Oskar Walzel . Lfg. 11-54.

Wildpark- Potsdam : Verlagsgeſellſchaft Athenaion 1924/26. (49) Ie 2.20 M.

11. 12. 16. 17. 21. 24. Heusler , Andreas: Die altgermaniſche Dichtung. (200 S.

mit Abb .)

13. 14. 18. 19. 22. 25. 29. 31. 32. 34. 37. 42. Fehr , Bernhard : Engliſche Literatur

d . 19./20. Jahrh . (S. 129–524 mit Abb.)

15. 26. 33. 43. 44. 48. 49. 52. 53. 54. Klemperer , Viktor, Hakfeld , Helmut,

u. Neubert, Friß : Die romaniſchen Literaturen v . d. Renaiſſance b . 3. franzöſ.

Revolution . (320 S. mit Abb.)

20. 23. 28. 35. 36. 38. 45. Walzel , Oskar : Gehalt und Geſtalt im Kunſtwerk

des Dichters . (S. 161–409 mit Abb .)

27.40. Heiß , Hans: Romaniſche Literatur d . 19./20. Jahrh. (S. 33—96 mit Abb.)

30. 39. 41. 46. 47. 50. Bethe , Erich : Griechiſche Literatur. ( 192 S. mit Abb.)

51. Wilhelm , Richard : Chineſiſche Dichtung. (32 S. mit Abb.)

eit das Erſcheinen der erſten Lieferungen dieſes ganz groß gedachten

Sammelwerks hier anzeigten, haben ſich die grünen Hefte bereits zu drei

dicken Bänden vervollſtändigt, und weitere Bände ſtehen dicht vor ihrem Ab

ſchluß. Abgeſchloſſen liegen uns vor : „ Die altgermaniſche Dichtung " von

Andreas Heusler, dem bekannten Germaniſten der Univerſität Baſel. ,, Die

engliſche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts" von dem Züricher Profeſſor

Bernhard Fehr. ,, Gehalt und Geſtalt im Kunſtwerk des Dichters " von dem

leitenden Herausgeber des geſamten Handbuchs, Profeſſor Walzel. Weit vor:

geſchritten ſind die Bände : „ Die griechiſche Dichtung " von Profeſſor Erich

Bethe-leipzig. „ Die romaniſchen Literaturen von der Renaiſſance bis zur fran :

zöſiſchen Revolution " von Viktor Klemperer, Helmut Haßfeld und Friß Neu

bert bearbeitet. „ Die romaniſchen Literaturen des 19. und 20. Jahrhunderts“

von dem Romaniſten der Univerſität Freiburg i. B., Prof. Hanns Heiß. Ais

Vorſtoß in ein ganz neues Gebiet brachte die leßte Sendung das erſte Heft der

,, Chineſiſchen Literatur " von dem bekannten Sinologen Richard Wilhelm.

Schon dieſer Überblick zeigt, welchen ungeheuren, bisher noch nie gewagten

Umfang die Sammlung ins Auge faßt. Für jedes Gebiet ſind die erſten Fach:

autoritäten herangezogen , denen hier in einem kaum geahnten Umfang Ge:

legenheit gegeben iſt, ihr geſamtes Wiſſen zuſammenzufaſſen und darzulegen.

Zahlreiche Abbildungen von beträchtlicher Qualität durchbrechen den (gut ges

dructen) Zert oder ſind als Bildtafeln beigefügt. Bei der Billigkeit der einzelnen

Lieferungen und der Vorzüglichkeit des Gebotenen wird das Werk weite Ver:

breitung finden. Es iſt hier einmal umgekehrt wie bei anderen Büchern : Be:

zahlen kann man es ſchon , ſelbſt bei beſchränkten Mitteln . Wie aber ſoll man

dieſe Maſſen geiſtig überwältigen, d. h. Yeſen ? Walzels ,, Gehalt und Geſtalt“,
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das eine Überſicht über die neueſten Probleme der Literaturwiſſenſchaft gibt

und eine Syntheſe von Dilthey und Wölfflin verſucht, wird man am beſten im

Zuſammenhang leſen . Bei den anderen Lieferungen ſchlage ich ſofortiges ,

lieferungsweiſes Leſen vor. Man erhält dann eindrucksvoll geſtaltete Bildaus

ſchnitte aller Völker und Zeiten, die ſich leicht einprägen . Wilhelm z. B. zeichnet

die Geſtalt des gewaltigen Konfuzius nach , die bei uns ſehr zum Schaden noch

immer viel zu ſehr im Schatten kaotſe's ſteht. Oder man wird ſich auch un

mittelbar von dem Bilde paden laſſen, das Bethe von der Glanzzeit des atti

fchen Dramas entwirft. So baut ſich allmählich in uns eine genaue und be:

deutende Vorſtellung von der Weltliteratur und ihren einzelnen Phaſen auf.

Walther Harich.

Schleichert, Heinrich : Der Dichter Wilhelm Sped . Berlin : Martin Warneck

1925. (124 S. , 8 Taf. 8 °) Leinen 4 M.

ie ſchmalen fünf Bücher, die der Dichter und Gefängnisgeiſtliche Speck,

dem deutſchen Schrifttum ſchenkte, wiegen mehr als das bändereiche

Lebenswerk mancher vielbeliebter, ſogenannter ,, fruchtbarer " Tagesgrößen mit

klangvollem Namen. Namentlich könnte man ihn als ausgeſprochen proteſtan

tiſchen Dichter gegen eine Reihe betont katholiſcher ausſpielen , mit denen man

heute viel Weſens macht, wenn er nicht ſo wohltuend unpaſtoral und in ſeiner

ethiſch - chriſtlichen Weltanſchauung ſo rein menſchlich wäre. Jedenfalls ver

dient er, ein Jahr nach ſeinem tragiſchen Verlöſchen , dem deutſchen Volk in einer

Monographie nähergebracht zu werden, die ihr Verfaſſer abſichtlich unliterariſch

hielt. Was Speds große Volkstümlichkeit, weit über ſeine Heſſenheimat hinaus,

erklärt, ſeine Fernbeutſche Einſtellung zu Heimat, Volkstum und Welt, arbeitet

Schleichert mit verſtändnisinniger Einfühlung klar heraus. Reizvolle perſön

liche Aufzeichnungen des Dichters aus Jugend und Amtserleben, auch ſeine

ſchönen Erinnerungen an Raabe und Heyſe werden eingefügt, Proben ſeiner

zarten , volksliedhaften , wenig bekannten Lyrik mitgeteilt und gute knappe Ein

führungen in die innerlich ſo reiche, edle Welt ſeines ſparſamen epiſchen

Schaffens gegeben. Möge das mit trefflichen Bildern geſchmüdte Buch einem

unſrer Beſten viel neue Freunde zu den alten werben und ihnen den ,, reinen

Feiertagsklang " ſeiner Dichtungen erſchließen helfen. Alerander Pache.

Bartels , Adolf : Jüdiſche Herkunft und Literaturwiſſenſchaft. Eine gründ

liche Erörterung. Leipzig : Verlag des Bartelsbundes 1925. (232 S. 89) 6 M ;

Halbleinen 7.80 M.

enn in der Literaturgeſchichte eines Volkes bei einem Autor, deſſen Werke

ausgeſprochen fremdraſſige Merkmale aufweiſen , die Herkunft vermerkt

wird, ſo iſt dies unter Umſtänden wichtig. Zum mindeſten wird niemand etwas
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dagegen einzuwenden haben – vorausgeſeßt, daß es mit Takt geſchieht. Wenn

aber jemand grundſäßlich bei allen Autoren nach der Herkunft ſchnüffelt und .

die Namen all jener auf eine ſchwarze Liſte ſegt, bei denen er auch nur einen

Tropfen fremden Blutes vermutet- ſo iſt das zunächſt ein etwas anrüchiges

Privatvergnügen , wiſſenſchaftlich aber völlig belanglos : da die biologiſchen

Werte derReinraſſigkeit vorläufig noch nicht mit geiſtigenHöchſtwerten identiſch

ſind. Geradezu grotesk aber wirkt es, wenn eine ſolche Liſte mit den Untertitel

„gründliche Erörterung “ veröffentlicht wird. Das nämlich tut Bartels. Und

zwar beſteht ſeine Gründlichkeit darin , daß er Wiſſenslüden mit Hypotheſen

überkleiſtert. Dieſe Hypotheſen ſaugen für ihn Gewißheit aus der Überzeugung,

daß alles einigermaßen Verdächtige, Unſaubere oder Krankhafte (was ſich

natürlich ſchon in den Titeln der einzelnen Werke zu erkennen gibt) zweifellos

jüdiſcher Provenienz ſein müſſe. Damit wird aus der Raſſefrage eine Charak:

terfrage gemacht: anſtändig, das iſt deutſch ; unanſtändig, das iſt jüdiſch. Und

hier ſtoßen wir auf ein Verfahren, das ſämtliche politiſche Parteien ohne Unter:

ſchied anwenden : einen Gegner „ ſachlich “ dadurch zu bekämpfen , daß man

ſeinen Charakter verdächtigt. Für die verantwortungsloſe Manier von Bartels

drei Proben : Von Kurt Martens heißt es, er ſei, wahrſcheinlich eine Miſchung“.

Warum? Weil man ſein Schaffen, den Roman aus der Dekadenge, die Auto

biographie , Schonungsloſe Lebenschronik und die Deutſche Literatur der

Gegenwart' mit ihrem Eintreten z. B. für Alfred Kerr kaum aus deutſchen

Weſen erklären kann". — Auch Thomas Mann fehlt natürlich nicht: ,, er iſt

nämlich mit einer Tochter des Münchener jüdiſchen Mathematikprofeſſors

Pringsheim verheiratet“. — Über Barlach, den wir als ſpezifiſch deutſchen

Dramatiker empfinden, hat Bartels noch keine beſtimmten Nachrichten , aber der

Name klingt ihm jüdiſch und der Erfolg ſeiner Stücke gibt ihm Veranlaſſung

zur Erwähnung : „ deutſche Dramatiker dringen nicht ſo leicht durch " (das

nennt man Beweis !).

Ad dies könnte man von der komiſchen Seite nehmen , wäre die unverant

wortliche Borniertheit, die zuweilen ſchon ans Pathologiſche ſtreift und keiness

falls mehr mit noch ſo guter Geſinnung entſchuldigt werden kann, nicht darin

gefährlich , daß ſie, wie das ſchon Bry in ſeinem prachtvollen Buch „ Verkappte

Religionen“ gezeigt hat, gerade die natürlichen Inſtinkte umnebelt und die Klar:

heit des Blices für wirklich Fremdraſſiges trübt. Bartels erreicht alſo genau

das Gegenteil von dem, was er erreichen will. Und eben darum ſei vor dieſer

Schmähſchrift aufs nachdrücklichſte gewarnt.

Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen : Schreiber dieſer Zeilen iſt weder jüdi

ſcher Herkunft noch jüdiſch verſippt. Wolfgang von Einſiedel.

-
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Brinkmann, Hennig : Entſtehungsgeſchichte des Minneſangs. ( Deutſche

Vierteljahrsſchr. f. Literaturwiſ . u . Geiſtesgeſchichte. Buchreihe, BD 8.) Halle :

M. Niemeyer 1926. (XI, 172 S. gr. 8 °) 7.50 M ; Leinen 9 M.

as Problem der Entſtehung des Minneſangs enthält mindeſtens ſo viele

,

-

kuſſion ſtehen, und zwar ſowohl, was die Entſtehung von Minneſang nach

Minnethema und Minnedienſt im allgemeinen, im übernational-mittelalter

lichen Sinn anlangt, als auch nach dem , was die deutſchen Fragen im beſon

dern betrifft. In temperamentvoller und bewußt ſubjektiver Weiſe rückt Brink:

mann dieſen Problemkompleren zu Leibe. Dabei begeht er Wege von metho

diſcher Verſchiedenheit und ungleichem Wert. Zunächſt beſchäftigt ihn als Aus:

gangspunkt die Frage nach der Priorität von Ritter oder Kleriker im Liebeswett:

bewerb. Brinkmann lehnt Burðachs Theorie, die arabiſche Einflüſſe auf die

Entſtehung des Minneſangs annimmt, ebenſo ab, wie die Mailiedtheorie. Er

vertritt die Lheſe, daß die mittellateiniſche Dichtung für den Minneſang

richtunggebend geweſen ſei und daß — vor allem in Deutſchland — der ritter

liche Minneſänger ſeine Kunſt dem Kleriker verdanke, wobei man ausführ:

lichere Bemerkungen über die geſellſchaftliche Stellung des Klerikers, über den

Zölibat und die Gottes- und Liebfrauenminne vermißt, Angelegenheiten , zu

denen die ſoziologiſche Richtung moderner Forſchung gebieteriſch hinweiſt.

Brinkmann begeht dabei den logiſchen Fehler, daß er, von einer Stelle abge:

ſehen (S. 132 ), immer von Erotik ſpricht, auch an Stellen , wo Serualität ge

meint iſt oder gemeint ſein kann, wodurch ſtellenweiſe Unklarheit entſteht.

Den Zeilen , welche die übernational-kulturellen Grundlagen zum Gegenſtand

der Forſchung haben, folgen dann weniger überſichtliche Verſuche, die beſon:

ders ſchwierigen Entſtehungsfragen des deutſchen Minneſangs zu erörtern .

Hier ſtrebt Brinkmann mit nicht immer ausreichenden Mitteln zur Erkennt:

nis der einzelnen Dichterindividualitäten, wobei dann Walthers Kennenlernen

der Vagantenpoeſie große Wichtigkeit beigemeſſen wird. Dazu iſt aber grund:

Täglich zu bemerken, daß es faſt ausſichtslos ſein dürfte, mit den modernen

Perſönlichkeitskriterien zu operieren an Erſcheinungen , die ſich nach Voraus

feßungen und Modalität jener Kulturepoche dieſen Kriterien in jeder Weiſe ſo

ſehr entziehen, wie dies doch der Fall iſt. Das Buch , zu deſſen Verſtändnis die

Kenntnis der mittelhochdeutſchen Literaturgeſchichte im Umriß erforderlich

iſt, ſtellt einen überaus intereſſanten, wenn auch unausgeglichenen Verſuch

dar, mit modernen Kriterien Früheres zu ermeſſen ; es wird ihm an Zu:

ſtimmung wie auch an Oppoſition im Ganzen wie im Einzelnen nicht fehlen .

von Grolman .
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Weltanſchauung und Philoſophie

Müller- Lyer, Franz : Die Zähmung der Nornen . Zweiter Teil : Soziologie

der Erziehung . Nach dem Manuſkript überarbeitet und herausgegeben von

B. Müller-Lyer. (Die Entwicklungsſtufen der Menſchheit. Bd 7.) München :

Albert Langen 1924. (XIV , 447 S. 8 °) 7.50 M ; geb. 10.50 M.

6 die Soziologie eine Hauptwiſſenſchaft, ja die Wiſſenſchaft, welcher

wiſſenſchaft, eben die Lehre von der Vergeſellſchaftung - dieſe Frage kann noch

nicht entſchieden werden. Soviel aber ſieht man im beſten, was die ſoziologiſche

Literatur bisher hervorgebracht hat, in Simmels Soziologie, wie überall ſonſt:

daß ein ungeheures Material zuſammengetragen wird und werden muß, um

dann auf einem mehr als ſtattlichen Unterbau etwas aufzubauen , was dem

vorbereitenden Apparat und Aufwand nicht entſpricht. Simmel hat dieſe Ges

fahr erkannt, er war Philoſoph, um ihr von daher einigermaßen zu begegnen.

In Müller-lyers neueſtem Band, den wir dem pietätvollen Eifer der Witwe

verdanken, zeigt ſich das Unphiloſophiſche, ein kurzatmiger Optimismus, der

Schwierigkeiten aus dem Handgelenk löſt; hier wird ein recht großer Apparat

zuſammengetragen , ſo groß, daß dann alle paar Seiten ein Schema die Einzel

heiten bannen und ballen ſoll, was es natürlich nicht vermag. Vor allem fällt

es auf, mit welch überraſchender Schlankheit uralte, pädagogiſche Probleme zu

Rand gebracht werden, ſcheinbar, denn des Verfaſſers Weltanſchauung iſt nicht

ſo modern , wie ſie ſich gebärdet, ſondern ſteht mitten in der ſchönſten Auf

klärung des 18. Jahrhunderts , ſo ſehr, daß man ſich nur immer wundern muß.

Das ſoll gar kein Ladel ſein , um ſo weniger, als Tadel einer ſo enormen Fleiß

arbeit gegenüber in einer kurzen Beſprechung gar nicht am Plaß iſt. Wenn es

aber gilt, den Punkt und die Geiſtesebene zu beſtimmen , den dieſer neueſte

Band des großen Werkes einnimmt, ſo kann man allenfalls an die geiſtigen

Grundlagen der großen Enzyklopädie denken , manchmal ſogar nur an Fried

rich Nicolai. Es iſt nicht damit getan, das unheimlichſte an Sammelarbeit zu

leiſten und dann, hernach , wenn es zu ſpät iſt, ans Schreiben zu gehen. Es liegt

etwas Trauriges darin , zu beobachten , wie verjährt, ja veraltet vieles in

dieſem Band iſt, wie vorſchnell und unkünſtleriſch , ja unpädagogiſch vieles res

giſtriert, anſtatt verarbeitet wurde. (Dies gilt beſonders von dem naiven An

hang : Wie ſtudiert man Soziologie ?) — Man kann dieſen Band bei aller ſchul

digen Hochachtung vor des + Verfaſſers Wiſſen und Eifer doch nur bedingt

empfehlen, denn er iſt ſehr geeignet, einen Wiſſensdünkel und eine Selbſtſicher:

heit in pädagogiſchen Fragen (mehr überredend als überzeugend) zu züchten,

die der Anfang vom Ende jeder Pädagogik ſind. von Grolman.

2
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Klatt, Frit : Das Gegenſpiel. (In d . Sammlg : Zeitwende.) Jena : Eugen Diede.

richs 1925. (IV, 59 S. gr. 8 °) 2 M.

Yatt beſißt einen ungewöhnlichen Scharfblid für weſentliche Zeitregungen

und -tendenzen und eine ebenſo ungewöhnliche Prägekraft des Wortes. Es

gelingen ihm Formulierungen von ungemein anſchaulicher Prägnanz. Den

noch kommt ſein Buch über Feſtſtellungen nicht hinaus. Forderungen und

Zukunftsweiſungen ermangeln wirklich fruchtbarer Gegenſtändlichkeit. — Der

Begriff der ,, Halbgeneration " ſcheint mir glücklich, ſo ſkeptiſch man auch ſonſt

aller Generationstypologie gegenüberſtehen mag. Wolfgang von Einſiedel.

Guenther ,HansF.K.: Der nordiſcheGedankeunter den Deutſchen . M.1 Taf.

u. 24 Abb . München : J. F. Lehmann 1925. (140 S. gr. 89) 4.50 M.; geb. 6 M.

s iſt viel allgemeines theoretiſierendes Predigen in den Ausführungen die

-

mente der raſſekundlichen Probleme, wie der „ nordiſchen Bewegung“, nicht

klargelegt ſind. Man bedauert, einem ehrlichen Idealismus — in einer Ange

legenheit von wirklicher Bedeutung für uns — ſolche Einwendung entgegen

halten zu müſſen. Das beigegebene, „ dem Buche nur loſe verbundene“ An :

ſchauungsmaterial der Bilder iſt wie ein verräteriſches Symptom der ſchnellen ,

wohl propagandiſtiſch (zu Unrecht!) für nötig erachteten Arbeit : ſie tritt zurück,

ja, ſie beeinträchtigt frühere, gebiegenere Leiſtungen des verdienſtvollen Ver

faſſers. Georg Hallmann.

Clauß , Ludw. Ferd.: Raſſe und Seele. Eine Einführung in d . Gegenwart. Mit

155 Abb . u. 8 Taf. München : J. F. Lehmann 1926. ( VII, 182 S. gr. 8 °) 7 M ;

geb. 9 M.

ies Buch hebt ſich angenehm ab von den ſonſt gewohnten, einer Idee

"
,, Arbeitsweiſe der Phänomenologie “ (gehandhabt von einem hellen , freien

Kopf) wird hier unvoreingenommen , jenſeits aller Theorien und ohne Ver

pertung des ſtatiſtiſchen Materials der Anthropologie, , pädagogiſch " verſucht,

das „ in ſich ſelbſt unwandelbare Geſeg “ zu erkennen, das jede Urtung oder

Raſſe beſtimmt. Dieſe ſeeliſche Artung, als eine „ leßte, ſchidſalhafte Weſen :

heit“ erkannt, bekundet ihre „ innere Gebärde des Erlebens“ im Ausdrucksfeld

des Leibes , des Werkes , wie leßten Endes der Kultur und trägt das Maß aller

ihrer Wertungen in ſich . Die Erforſchung der Seele unter ſolchem Geſichtspunkt

wird zu einer formal-theoretiſchen Leiſtung, einer ,,Stilforſchung “, deren Er

gebniſſen eine um ſo höhere Wirkſamkeit innewohnt, als ſie die Probleme der

Raſſenforſchung von der pſychologiſchen Seite her angreift und überraſchend

vertieft. Georg Hallmann.
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Bildende Kunſt

Friedländer, Mar 3 .: Lucas van Leyden. ( Meiſter der Graphit. 13.) Leipzig:

Klinkhardt & Biermann 1925. ( VII, 44 S., 82 Taf. 49) Leinen 24 M ; Halb

leder 29 M.

ie Sammlung „,Meiſter der Graphit “ legt jeweils die Hauptwerke der

Dbehandelten Künſtlerin guten Abbildungen vor. Der Zertgibtnur die

notwendigſte Erläuterung und Einſtellung. Das graphiſche Werk Lucas van

Leydens iſt ſelbſt dem Kenner beſonders ſchwer zugänglich. Nur wenige große

Sammlungen , wie die Albertina in Wien und das Britiſche Muſeum in lon:

don haben eine annähernd vollſtändige Sammlung ſeiner Werke. Darum iſt

eine Zuſammenſtellung wie die vorliegende beſonders dankenswert, um ſo

mehr als die Reproduktionen ganz vortrefflich ſind. Man kann die Stilentwic :

lung des großen Kupferſtechers daran in allen Einzelheiten verfolgen. Die

merkwürdig fühle Einſtellung Friedländers zu Lucas kann ich nicht teilen , wenn

er auch darin Recht hat, daß die Bedeutung des Lucas nicht im Seeliſch

Menſchlichen zu ſuchen iſt, wenigſtens nicht die des Kupferſtechers, deſſen hohe

formale Meiſterſchaft aber zugleich auch eine bedeutende und kraftvolle Perſon:

lichkeit offenbart. Karl Wilhelm.

Hunold , Geo : Schnars- Alquiſt. Sein Leben u.ſ. Kunſt. Bremen : Carl Schüne

mann 1925. ( 111 S., mit Abb., 9 Taf. 4°) Leinen 7 M.

ebensvoll, packend, überzeugend, durch zahlreiche gute Nachbildungen ge:

hoben : die Monographie eines deutſchen Hochſeemalers, der Waſſer, Wind

und Wellengang als Landſchaft ſah und zeigte. (Das ,, ſich im Beſig befindliche"

Bild ſchreit nach Grammatik.) Richard Euringer.

Meier-Graefe, Julius : Vincent. Mit e. Bild . München : Piper & Co. 1925.

(322 S. 89) 5.50 M ; Leinen 7.50 M ; Leder 15 M.

8 iſt ein guter und liebenswürdiger Gedanke des Verlages, den wertvollen

Biographietert von Meier -Gräfesgroßem van Gogh -Werk in einer wohlfeilen

Ausgabe ohne die Bildertafeln einem weiteren Publikum zugänglich zu machen ;

denn dieſes Buch iſt ſchön , es iſt unaufdringlich und von einer ehrlichen Herz

lichkeit, welche allein Möglichkeiten und Vorausſegungen ſchafft, um van

Goghs außerordentliches Leben zu beſchreiben. Denn mit Dämonieekſtaſen und

Kunſtgerede iſt da gar nichts getan. Vielmehr handelt es ſich — „ einfach ",

wenn man ſo will — darum, ,,das Ereignis " zu ſagen . Bezeichnend iſt ſo für

das Werk, daß van Goghs Vorname ſeinen Titel bildet. Wer den zarten und

ſtillen Rhythmus dieſer Tatſache verſteht, wird auch am Inhalt ſeine Freude

haben, welche mit Ehrfurcht vor dem außerordentlichen Schickſal des Menſchen

und Künſtlers van Gogh zuſammengeht. von Grolman.

Limpenho
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E

Sedlmayr, Hans : Fiſcher von Erlach der Ültere. Mit 111 Abb. München :

Piper & Co. 1925. (VI, 69 u. 97 S. gr. 49) Halbleinen 18 M.

in großen Zügen gibt der Verfaſſer ein Bild des Lebens und der haupts

ſächlichen Leiſtungen des großen öſterreichiſchen Baumeiſters und beſpricht

im Einzelnen ſeine Werke, ſoweit ſie ſich feſtſtellen laſſen. Ausgezeichnete Ab

bildungen ergänzen den Zert und beweiſen , daß Fiſcher von Erlach einer der

größten Baumeiſter aller Zeiten war. Man denke nur an die Kollegienkirche in

Salzburg, die Karlskirche und die Hofbibliothek in Wien und die Paläſte der

Schwarzenberg, Schönborn , Prinz Eugen, mit denen Fiſcher noch das Bild des

heutigen Wien weſentlich beſtimmt. Ein Genuß für ſich ſind die zahlreichen bei:

gegebenen Grundriſſe Fiſchers, organiſch gewachſene ornamentale Gebilde von

wundervoller Klarheit und Schönheit. Karl Wilhelm.

Saedler, Heinrich : Richard Seewald . Mit 36 Abb. M.- Gladbach : Führer.

Verlag 1925. (32 Tertſeiten . 8 °) Halbleinen 3 M.

in begrüßenswerter Gedanke ließ die neue Monographienreihe, der dies

Bändchen angehört, entſtehen . Sie trägt den Geſamttitel ,, Die Auswahl

aus neuerer Dichtung und Kunſt“ und will das Werk lebender Dichter und

Künſtler durch kurze Einführungen , hauptſächlich aber durch Proben ihres

Schaffens verbreiten helfen. Der Herausgeber hat diesmal ſelber den Lert ge

ſchrieben, einen volkstümlich ſchlichten , herzlich werbenden Lert, der ſich von

der geiſtreichelnden Kunſtſchreiberei des Tages erfreulich fern hält und den

Maler vielfach mit eigenen Worten – überaus ſympathiſchen Bekenntniss

worten — ſprechen läßt. Und Seewald iſt einer der ſeltenen Glücksfälle, wo

Talent und Menſchentum eine Einheit bilden und ſich zugleich mit einer

künſtleriſchen Zeitrichtung begegnen. Was an dieſer Richtung problematiſch iſt,

wird durch ſeinen – hier einmal wirklich natürlichen — ,, Erpreſſionismus “,

durch ſeine bilderbogenfrohe Kunſt inniger Schildereien aufgelöſt zu liebens

würdiger Harmonie. Hans Brandenburg.

Paſtor, Willy : Rembrandt der Beuſe . Mit 49 Abb. Leipzig : H. Haeſſel 1924 .

(IV, 132 S., 48 S. Abb ., 1 Titelb. gr. 8 °) 6 M ; Leinen 8 M.

in Gegenſtück zu des gleichen Verfaſſers Dürerbuch. Von ausgeſprochen

nordiſch -germaniſchem Standpunkt aus gibt Paſtor ein zwar ungewöhn

liches, aber durchaus überzeugendes und feſſelndes Bild von dem tragiſchen

Leben und Schaffen des großen Holländers. Derartige höchſt perſönliche Bes

kenntnisbücher ſind tauſendmal lebendiger und lebenzeugender als die noch ſo

gelehrten Werke kühl objektiver Kunſthiſtorie. Zahlreiche Abbildungen von viel:

fach weniger bekannten Werken Rembrandts ſchmücken den Band.

Walther Schmidt.
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Geſchichte und Kulturgeſchichte

Kircheiſen , F. M.: Napoleon 1. Sein Leben u. f. Zeit. Mit Abb. u. Fak. BD 5 :

1799–1804. München : G. Müller 1925. (417 S. gr. 89) 12 M ; Halbleder 25 M.

ieſer 5. Band der großen Napoleonbiographie behandelt die Zeit vom 18.

Brumaire 1799 bis juden Wochen vor der Kaiſerkrönung,an militäriſchen

Ereigniſſen alſo vor allem Marengo, Moreaus Feldzug nach Deutſchland, den

Seekrieg Frankreichs mit England und deſſen Verbündeten, die Friedensſchlüſſe

von Lunéville und Amiens. An nicht militäriſchen Ereigniſſen : die Neuein

richtung des franzöſiſchen Staatsweſens, das Konkordat von 1801, Schaffung

der Ehrenlegion und des code Napoléon, Kolonialpolitik und Preſſe. Dazu die

Verſchwörungen gegen Napoleon , der Fall des Herzogs von Enghien und ein

Kapitel über Napoleons privates Sein .

Auffaſſung und Darſtellung können gar nicht genügend gelobt werden . Kirch

eiſen hält ſich von ſeinem Helden in einer Diſtanz, die ſo auffallend groß iſt, daß

man nur ganz gelegentlich den großen perſönlichen Gefühlsanteil verſpürt. Das

durch iſt die Darſtellung in den Bereich der knappſten und klarſten Sachlichkeit ge

bracht. In dem Buch , das jeglicher faulen Rebensart durchaus abhold geſinnt iſt,

kommt das Unerhörte von Napoleons Leiſtung und Perſönlichkeit mit größter

Wucht zum Ausdruck. Es iſt ein überaus wertvolles Gegengewicht gegen die

modernen Verſuche, die mit Redensarten , Konſtruktionen und Anekdoten arbei

ten, die das — worauf es eigentlich ankommt – nur verhängen . – Die Aus

ſtattung des Bandes iſt gut, die Abbildungen, welche zumeiſt aus der großen

Sammlung des Verfaſſers ſtammen , von größter Wichtigkeit, eine Fundgrube

für phyſiognomiſch Intereſſierte. von Grolman.

Napoleons Befangenſchaft und Sod. Sankt Helena -Erinnerungen . Hrsg. v .

Paul Arek. Mit Bildbeigaben nach Gemälden u. Stichen . Dresden : Paul

Arek 1925. (324 S. gr. 8 °) Leinen 12 M ; Halbleder 20 M ; Leder 75 M.

ieſer Band bietet eine Auswahl zeitgenöſſiſcher quellenmäßiger Berichte

im Auszug, wobei es dem Herausgeber, nach den Worten ſeiner Einleitung ,

darauf ankam , „ vor allem die in Deutſchland noch unveröffentlichten oder weni

ger bekannten “ zu bringen , „ um die Sankt Helena - Frage in neuer Beleuchtung"

darzuſtellen ". Wir finden hier u . a . einen Auszug aus den Erinnerungen Mait

lands, des Kommandanten des ,,Bellerophon " ; aus dem Bericht von William

Warden , Arzt an Bord des „,Northumberland“ (des Schiffes, das Napoleon

nach St. Helena brachte ); aus den Schilderungen Betſy Balcombes über

Napoleons Aufenthalt in ,,The Briars " während der erſten drei Monate auf

St. Helena, die außerdem einen ,, unſchäßbaren Beitrag zu dem Kapitel ,Napo

léon intime ' bilden" ; dann einige der intereſſanteſten Dokumente von Hudſon

D
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Lowe, Napoleons ,Kerkermeiſter “ auf der Inſel, dieſes im Urteil der Welt

ſchlechthin gerichteten Charakters ; ferner den für deutſches Empfinden heute

doch peinlichen Brief des „ Generals der Infanterie Grafen von Gneiſenau " ;

die ,hier zum erſten Male deutſch veröffentlichten “ Uuszüge aus den Erinne

rungen des engliſchen Arztes Stokoe, den Hudſon lowe, ob ſeines Berichtes

über den Kranken, vor ein Kriegsgericht ſtellte; desgleichen den , in Deutſchland

noch unbekannten “ Bericht des Doktors Arnott, des Arztes des zwanzigſten

Regiments auf St. Helena - alles Dokumente, deren Veröffentlichung man

nicht beanſtanden wird .

Zweifelhaft aber erſcheint der Wert zweier Auszüge über das Klima der

Inſel,einmalaus der (wirklich ſo beweiskräftigen ?) ,,Géographie universelle“

von Reclus, dann aber aus dem Bericht eines, noch dazu anonymen ,,engliſchen

Seefahrers “ (,,A description of the island of St. Helena, containingobser

vations on its singular structure and formation, and an account of its

climate , natural history and inhabitants." 16º.London 1805). Wenn derHer:

ausgeber da nur nicht einer engliſchen tendenziöſen Fälſchung aufgeſeſſen iſt ! Das

Dokument erſcheint verdächtig. Und ſelbſt, wenn echt, d. h. wirklich im Jahre

1805, alſo 10 Jahre, bevor Napoleon St. Helena betrat, in London veröffent

licht, erſcheint die objektive Beweiskraft des ,engliſchen Seefahrers “ überſchäßt.

Jedenfalls wird man der Folgerung des Herausgebers aus dieſen beiden Aus

zügen ohne weiteres nicht zuſtimmen können , wenn er ſchreibt: „ Man kann

dieſe Beurteilung der Klimakteriſchen (hoppla , ſoll heißen ,, klimatiſchen “ !

„ Klimakteriſch) “ gehört zu einem anderen Begriffskompler ! ) Verhältniſſe der

Inſel Sankt Helena unbedingt als abſchließend betrachten ". Nein , das kann

man nicht, darf man nicht. Ganz im Gegenteil. Es ſei dem Herausgeber nur

entgegengehalten, was ein anderer neuerer Autor, Emil Ludwig, in ſeinem

Werke über ,, Napoleon" auf Seite 601 über das ,,hölliſche Klima" St. Helenas

in Ausführlichkeit mitteilt, wovon hier nur der Saß ſtehen mag : ,,So oft

England hier ein Geſchwader ſtationieren wollte, verlor es hunderte von Matro

ſen , man mußte unter Segel gehen und bleiben ; alle Beamten und Pflanzer

ſind hier mit ihren Familien erkrankt, ſie müſſen nach einiger Zeit fort, wenn

ſie nicht eine der vier oder fünf windgeſchüßten Stellen der Inſel

innehaben.“ Und Longwood lag auf einer der „ verderblichſten Stellen " , die

„von den Leuten der Tote Wald genannt wurde“. Die ,,neue Beleuchtung "

alſo zumindeſt dieſes Zeiles der ,,Sankt Helena - Frage “ erſcheint als von zu

ungewiſſer Lichtquelle herrührend.

Das Buch iſt gut gebru & t, illuſtrierende Zeitbilder ſind in Wiedergaben

beigefügt. Georg Hallmann.
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Dil , Lisbet : Marie Antoinette . Der Todesweg einer Königin . Berlin : Tro

wikich & Sohn 1925. (341 S. mit 19 Abbildungen und einem Fakſimile. gr. 8°)

9 M ; gebunden 11 M.

in intereſſanter Fund in der Univerſitätsbibliothek Halle-Wittenberg ward

„ Correspondence sécrète entre Marie-Thérèse et le Comte de Mercy

Argenteau “ . Dieſer war der öſterreichiſche Botſchafter in Verſailles, den

die Kaiſerin zum Vertrauten und Berater ihrer Tochter beſtellte, als dieſe,

vierzehnjährig, als Braut des franzöſiſchen Dauphins nach Frankreich zog .

Von dieſem Abſchied bis zu ihrem Tode hat ſich die Kaiſerin durch dieſen

geheimen Briefwechſel über alles unterrichtet, was ihr Kind betraf. So erſteht

in dieſen Briefen das treueſte Bild Marie Antoinettes, dieſes ſonnigen , leicht

herzigen Kindes, um das die Mutter ringt die langen Jahre, um die Unbe:

dachte zur Erkenntnis ihrer Pflichten als Frau, Mutter und Landesmutter zu

erziehen. Marie Antoinette verſchließt allen Ermahnungen ihr Ohr. Sie bleibt

auf ihrem verkehrten Wege und geht damit ſicherem Verderben entgegen.

Dies des Buches erſter Leil ; unbedingt der intereſſanteſte. Der zweite Teil

bringt den Halsbandprozeß, der dritte Teil die leßte Leidenszeit der Königin.

Das ganze Leben Marie Antoinettes erſcheint hier als ein Lodesweg, denn

alles Ungeſchick und aller Unverſtand wird zu verhängnisvoller Saat, die zu

blutiger Ernte reifen mußte.

Die beigefügten Bilder, ſowie das Fakſimile von Marie Antoinettes Ab

ſchiedsbrief an ihre Schwägerin ſind eine gute Vervollſtändigung des Buches.

Schade iſt, daß verſchiedentlich unnötige Wiederholungen und Druckfehler den

Genuß beeinträchtigen . L. D. Maetfe.

Strachey , Lytton : Queen Victoria . Deutſch v . Hans Reiſiger. Berlin : S. Fi

ſcher 1925. (XV, 294 S. 8°) 6.50 M.; Leinen 8.50 M.

in keinem lande iſt die Biographie ein ſo beliebter leſeſtoff, auch der breiten

Maſſe, wie gerade in England. Und in keinem Lande ſind nach dem Kriege

ſo viele Biographien erſchienen. Die vorliegende Lebensbeſchreibung der haus:

fraulichen Königin , wie man die Königin Viktoria im Gegenſaß zu der jung:

fraulichen Eliſabeth genannt hat, hat in England mit Recht ungeheures Auf

ſehen erregt. Das Buch lieſt ſich in der Tat wie ein ſpannender Roman . Die

Menſchen ſind ſo anſchaulich und greifbar dargeſtellt, daß wir ſie faſt körperlich

nahe fühlen . Es iſt mit warmer innerer Anteilnahme geſchrieben und löſt im

Leſer dieſelbe Anteilnahme aus. Das von Hans Reiſiger mit einem feinſinnigen

Vorwort verſehene und in ein ebenbürtiges Deutſch umgeſeßte Werk iſt daher

mit Recht auch dem deutſchen Leſer zugänglich gemacht worden . Karl Arns.
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Sammlungen

Bücher des Mittelalters. Hrsg . v . Friedrich von der Leyen. München : F.

Bruckmann 1925. (gr. 89)

1. Frenken , Goswin : Wunder u . Saten d. Heiligen . (XXXI, 234 S., 16 Taf.)

7.50 ; geb. 9 M.

2. Schwarktopft, Werner u . Maja : Sagen und Beſchichten aus dem alten

Frantreich und England. (XX , 318 S., 16 Taf.) 8.50 M ; geb. 10 M.

nter der berufenen Leitung von Friedrich von der Leyen beginnt im Verlage

Kenntnis ſelbſt der deutſchen mittelalterlichen Dichtung beſchränkt ſich auf

einige Hauptwerke ; von der gleichzeitigen großen Dichtung der anderen

europäiſchen Völker iſt weiteren Kreiſen ſo gut wie nichts bekannt. Das neue

Unternehmen will nun unter Beobachtung ſtreng wiſſenſchaftlicher Gewiſſen

haftigkeit die reichen ungehobenen Schäße mittelalterlicher Dichtung allgemein

zugänglich machen . Die Herausgeber betonen mit Recht, daß es ſich dabei um

eine lebenwirkende Lat, um eine Bereicherung unſeres Weltgefühls handelt,

da ja die Vergangenheit, weit mehr als wir noch ahnen , Grundlage und Vor:

ausſeßung der Gegenwart und Zukunft iſt. Zahlreiche Bildbeigaben , die

Architektur, Tracht, Leben und Empfinden jener Zeiten veranſchaulichen , ſollen

jedem Band beigefügt werden . Die beiden bisher vorliegenden Bände ſind·

denn auch wahre Prachtwerke. Der erſte bringt Heiligenlegenden aus ganz

Europa von den früheſten Zeiten an bis ins 13. Jahrhundert, in guter

ſyſtematiſcher Ordnung, mit vorſichtiger Deutung und Führung. Ein großer

Überblick über die ganze Fülle des Stoffes wird möglich. Viel Unbekanntes tritt

ans Licht, und alles zuſammen ſchenkt uns den tiefſten Einblick in Herz und

Gemüt des mittelalterlichen Volkes. — Der zweite Band gibt eine Auswahl

früheſter franzöſiſcher Dichtung, von den Merovingiſchen Sagen an bis zu den

Kreuzzügen. Vieles Unbekannte und jedenfalls dem Laien nicht leicht Zugäng

liche wird zu einem bunten Bilde altfranzöſiſchen Geiſtes zuſammengeſtellt.

Wir ſehen ſtaunend wie germaniſcher Geiſt mit romaniſcher Form ſich zu einem

neuen Volksweſen verbindet. Die Nachdichtungen in Vers und Proſa ſind

für ihren Zweck vortrefflich. Zahlreiche mittelalterliche Bilder, zumeiſt Minia

turen in farbiger Wiedergabe, ergänzen den Lert. Will Vesper.

Bücher der Bildung. München : Albert Langen 1926. (8 °) . Je Leinen 4 M.

22. Goethes Sprüchein Profa. Marimen u . Reflexionen. Mit G. v . Loepers

Erläuterungen u . Quellennachweiſen. (250 S.)

23/24 . Gregorovius,Ferdinand: Rom in der Renaiſſance. 2 Tle. (256,223 S.)

rei neue Bände der ſchönen verſtändigen Sammlung, auf die hier ſchon

wirklich ? Es iſt in der Tat immer noch „ Eingeweihten ein heiliges, der weiterenI
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1

1

Leſerſchaft ein ſchier unbekanntes Buch “ und iſt doch der gewaltigſte Aphoris:

menband der ganzen Weltliteratur. Wahrhaft ein „ Buch der Bildung".

Freudig begrüßen kann man auch die beiden ſchönen Auswahlbände aus Gre:

gorovius großem , ſo ſchwer zugänglichem Werk. Will Vesper.

Dreiturmbücherei. München : R. Oldenbourg 1926. (89) Je Pappe 3 M.

16. Martin Luther. Eine Ausw. aus i. Schriften v. Georg Merz. (82 S., 1 Bild.)

17/18 . Leopold von Ranke . Eine Ausw . aus i. Schriften v . Paul Joachimſen .

( 165 S., 1 Bild .)

19. Probleme und Erkenntniſſe der Naturwiſſenſchaft im Wechſel der

Sahrhunderte. Hrsg. v . Stephan Liſt. (87 S. , 1 Bild .)

20. Aus der Geſchichte des Mittelalters. Ausgew . v . Anton Mayer -Pfann

holz . (108 Š ., 1 Bild .)

21. Johann Gottlieb Fichte. Ausw. aus I. Werken . Beſorgt v . Ludwig Haſen

clever. (94 S., 1 Bild .)

22/23 . 24/25 . Homer : Glias. Odyſſee. In Auswahl. Überſ. u. ausgew. v . Thaſſilo

von Scheffer. ( 151 S., 1 Bild ; 157 S., 1 Bild .)

Sch kann mich leider mit dieſer Sammlung nicht befreunden . Sie übertreibt

das Prinzip der Auswahlen bis zur Sinnloſigkeit. Daß man auf etwa

80 Seiten keine Auswahl von Luther und Fichte, auf 150 keine aus Rankes ge

waltigem Werk geben kann, die mehr als ein Koſthappen iſt, daß man nicht durch

ein paar kümmerliche Ausſchnitte aus neueren Hiſtorikern eine Geſchichte ,, des

Mittelalters " zuſammenſtellen und ebenſowenig auf 65 Seiten den Wechſel der

„ Probleme und Erkenntniſſe der Naturwiſſenſchaften “ von Hippokrates bis

Francé aus einigen Zitaten zuſammenſtoppeln kann, iſt wohl klar. Wenn aber

dann ſogar, nur dem vorgeſchriebenen Umfang der Sammelbändchen zuliebe,

aus der ,, Ilias “ und der ,, Odyſſee “ Auswahlen hergeſtellt werden, ſo iſt das

grober Unfug, und wir ſind nicht ſicher, daß uns nicht der nächſte Band den

„Fauſt“ auf 80 Seiten zuſammengeſtrichen bringt. Will Vesper.

Pempelfort. Sammlung kleiner Düſſeldorfer Kunſtſchriften . Düſſeldorf:

L. Schwann 1925. (89) Je 80 Pfg.; jede Serie (8 Hefte) in Karton 6 M.

1. Koetſchau , Karl : Zwei Hiſtorienbilder Eduard Bendemanns (16 S.)

2. Laſch, Bernd : Landſchaften von Karl Seibels. ( 15 S.)

3. Hupp, H. W.: Die Belagerung von C. F. Leffing. ( 15 S.)

4. Simon, Karl : Die Frühzeit des Peter Cornelius. (16 S.)

5. Zoege von Manteuffel, Kurt: Rethels Zeichnungen. ( 15 S.)

6. Roetſchau, Karl : Einige Kartons und Bilder von Ernſt Deger. ( 16 S.)

7. Kleim, H. W.: Herbert Eulenberg. ( 16 S.)

8. Mat, Victor M.: Hermann Harry Schmit . ( 16 S.)

er Gedanke dieſer Sammlung iſt recht hübſch ; knappe, in ſich ſelbſtändige

,
der Ausſtellung „, die leßten hundert Jahre rheiniſcher Malerei", wollen ver:

geſſene Bilder ans Licht ziehen , feſtgewordene Urteile auflodern, umwerten ,
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aber auch Perſönlichkeiten behandeln , die irgendwie mit dem Boden der Stadt

weſentliche Berührungen haben oder hatten . Alſo eine lokale Angelegenheit ?

Nein , denn die geiſtige Haltung der Mitarbeiter gibt der Sammlung doch eine

allgemeinere Bedeutung. Roetſchaus Verſuch einer Rettung Bendemanns

wird man jedoch kaum als gelungen betrachten können , ſo fein manche Einzel

bemerkungen auch ſind; auch ſeinem Urteil über Degers Kartons und Zeich

nungen wird man nicht beipflichten können . Sie ſind im weſentlichen doch lang

weilig, tot ; dagegen intereſſiert ein Porträt der Frau von Stedman. Auch

laſch ſcheint uns die Schwächen in den Landſchaften von Seibels, die anor

ganiſche Staffage, nicht ſcharf genug herauszuheben ; dagegen bringt Hupp

eine vorzügliche Charakteriſierung der romantiſchen und der intimen Landſchafts

malerei. Weniger Geſchick zeigen Simon und Zoege von Manteuffel, ob

wohl gerade der leştere am bedeutendſten Stoff Anregung genug gehabt hätte.

Kleim ſchreibt über Eulenberg, klug und mit Urteil, doch zerflatternd und

ohne Kraft; das Heft Mais hat nur lokale Bedeutung. Wilhelm Heiſe.

Lein . 3.–

Neue Bücher im Juli

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen. Die ausführliche Britiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften .

Berte Geſchichten u . Sagen. Eſſen : G. D. Baes

beder 1926. (IV , 172 S. gr. 80) Lein . 4.20
Hölderlin , Friedrich : Sämtliche Werke

Buſe, Johannes : In der Herrgottsau. Eine
und Briefe. BD 5 : Nachleſe. Briefe an d.

Geſch . aus 8. weſtfäl. Dorfleben. Pader:
Dichter. Leipzig : Inſel- Verlag 1926. (554

S., 1 Titelb ., 1 Fakſ. gr. 8°)
born : Bonifacius-Druckerei 1926. (208 S.

10.- ;
kl. 8°) 2.50

Halbled. 15.- ; led. 46.—

Leibniz , Gottfried Wilhelm : Sämtliche
Faber, Georg Sebaſtian : Leonardo. Brief

Schriften und Briefe. Hrsg. von 0. Preuß.
u. Siegel. Erzählung. Potsdam : Der Weiße

Akademie d. Wiſſenſchaften. ( Leiter : Paul
Ritter - Verlag 1926. (70 S. 8 °) 2.- ;

Ritter.) Reihe 2 : Philoſoph . Briefwechſel,

BD 1 : 1663–1685. Darmſtadt: D. Reicht Fabri de Fabris, R.: Gradje. Novellen .

1926. (XXXIV, 581 S. 49) lein. 90.
Elberfeld : Bergland - Verlag 1926. (23 S.

Niebiche, Friedrich : Geſammelte Werke.
8°) Halblein. 2.50

Muſarionausg. Hrsg. Rich. Dehler, Mar
Frelſa, Friedrich : Putſch auf Ithafa . Ros

Dehler u. Fr. Chr. Würzbach. Bd 18 : Der
man. Leipzig : Reclam 1926. ( 299 S. 8°)

Wille 3.Macht.Pläne u.Entwürfe.München :
2.50 ; geb. 4.50

Muſarion - Verlag 1926. (VIII, 361 S.gr.8)
Greinz, Rudolf : Tiroler Leut. Luft. Geſch.

Leipzig : Staafmann 1926. (215 S. F1.8 )
Pp. 15.- ; Halbled. 25.—; fed. 90.

3.— ; lein . 5.

Romane und Erzählungen
Grimm, Hans : Volk ohne Raum. 2 Bde.

München : A. Langen 1926. (683 ; 673 S.

Brey , Henriette : Geſtalten. Novellen . 8°) 20.— ; geb. 25.

Elberfeld :Bergland-Verlag 1926. ( 109 S. Hollander, Walther von : Das Fiebernde

Halblein. 2.50 Haus. Berlin : Ulſtein 1926. (288 S. 8 °)

Broermann ,Karl:Zwiſchen Ruhr u .Lippe.

ܪ

3.- ;

89)

lein . 4.50

375



Die ſchöne literatur N r . 8 / Auguſt 1926

Lein . 4.

2.- ; lein.

Lein . 4.

Lein . 4.

Pp. 3.

Korte, Theodora : Emsland. Heimat-Ers Voßberg, Editha : Der Namenloſe. Ros

zählungen . Elberfeld : Bergland - Verlag man. (Romanbibliothek. BB 997/998.)

1926. ( 200 S. 80) Stuttgart: Engelhorn 1926. (286 S. FL. 8 °)

Dieſ.: Am Meere u. a. Erzählungen. Ebd. 3.50

1926. (179 S. 8°)

Kraje, Friede H.: Die Frauen von Volder:
Lyrik und Epit

wiec. Roman. Hamburg : Qui& born - Ver
Freudenheim , Hans : Der graue Weg.

lag 1926. (135 S. 8°)
Gedichte. Wien : Anzengruber- Verlag 1926.

Kuhlmann , Karl A.: Von Freunden , ( 109 S. kl. 80)

Frauen und Strolchen . Novellen . Neumün : Friedrich, Margit : Aus der Melodie des

ſter : Wachholß 1926. ( 159 S. 8 °) Lein. 3. Lebens . Träume u. Geſichte. Tübingen : A.

leonow , Leonid : Die Bauern von Wory. Fiſcher 1926. (59 S. 8 °) lein . 2.

Roman. Aus d. Ruſſ. v. Bruno Prochaska Roſtalſti, Elſe : Von Luſt und Leib und

u. Dmitrij Umanskij. Wien : Zſolnay 1926.
Herrlichkeit. Gedichte. Magdeburg: R.

(576 S. 8°) 5.- ; Lein . 8. Zacharias 1926. (88 S. 8°)

leopold, Otto : Der ſelbſtverſtändliche Zudmayer, Carl : Der Baum . Gedichte.

Wilhelm. Roman. Freiburg i. B.: Biele: Berlin : Propyläen - Verlag 1926. (60 S.89)

feld 1926. (276 S. 8 °) 5.- ; lein . 6. 1.50 ; Halblein. 2.50

Löffler, Paul Rudolf : Michael Muchas

Heimland. Schweidnig : Heege 1926. (262
Drama

S. mit Abb. 8°) 3 .-— ; geb. 4.4
Bhaſa : Waſawadattå. Schauſpiel. Überſ.

fondon , Jack : Der Seewolf. Überſ. v. Er: 8. Herm . Weller. ( Indiſche Dichter. 3.)

win Magnus. Berlin : Univerſitas Deutſche Leipzig : H. Haeſſel 1926. ( 128 S. kl. 8°)

Verlags - A.- G . 1926. (325 S. 8°) Lein. 7.—
4.- ; lein . 6.

Die Jungfernprobe ober Merkwürdige Bes Wolfenſtein , Alfred : Bäume in den Him

gebenheit v. 0. Jungfrau Barbara Süzel u. mel. Drama. Berlin : Verlag Die Schmiede

8. Henker Giek in Meckmühl, ans Licht ge
1926. (102 S. gr. 8 °) 2.- ; Pp. 3.

bracht durch Emil fuđa u. init Holzſchn. Worſidlo, Richard : Buernhochtiet. Volks:

verziert v. Hugo Rényi. Wien : A. Wolf ſtück in 6 Bildern nach niederdeutſchen

1926. (60 S. 8° 2.; lein . 3.— ; Halbled.
Volksüberlieferungen zigeft. Roſtock : C.

4.50 ; Perg. 20.- Hinſtorff 1926. (72 S., Muſikbeil. S. 73

Reinacher, Eduaro : Eulogius Schneider. bis 83, 2 Laf. 8°)

Lenele. Baſel: Rhein-Verlag 1926. (86 S.

kl. 8°)
Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Pp. 1.50

Reineke , Edmund : Die Yarrha. Phantaſt. Aventinus , Johannes : Baieriſche Chronit.

Erzählung . Hamburg : Hartmann & Hanek Im Auszug bearb . u. mit Einl. v . Georg

1926. ( 100 S. kl. 8°) 2.- ; Halbled. 4.- Leibinger. Mit 8 Laf. u. 2. Abb. (In der

Reinwald, Adalbert: Peter von Horn . Die Sammlung : Das alte Reich ) Sena : E.

Geſchichte e . deutſchen Mannes. Leipzig : Diederichs 1926. (XVIII, 210 S. 8°)

Haberland 1926. (245 S. 8°) Halblein.s.- 8.- ; Halblein. 10.50 ; Halbled. 13.

Richter, Hans : Turmſtadt. Roman : leip- Beiträge z.Literaturwiſſenſchaft
u. Geiſtes:

zig : Keil 1926. (273 S. 8°) 4.80 ; lein. 5.50 geſchichte Indiens. Feſtgabe Herm . Jacobi

Ring , Barbara : Der Kreis . Roman. Uus 8. 3. 75. Geb. dargebr. v. Freunden , Kollegen

Schwed. v. Emilie Stein . Wien : Amalthea: u. Schülern , hrsg. v. Willibald Kirfel.

Verlag 1926. (366 S. kl. 8°) 3.50 ; geb. 4.50 Bonn : F. Klopp 1926. (VI, 460 S., 1 Titel:

Sanſoni, Rudolf : Parzival. Roman . Bad bild. gr. 89)
22. —

Pyrmont: E. Schnelle 1926. (392 S. 8°) Boehn , Maſ von : Wallenſtein . Mit 6 Fakſ.

3.40 ; Pp. 4.50 ; Lein. 5.50 u. 48 Abb. (Menſchen , Völker, Zeiten . 13.)

Scott, Anton : Bannfluch und Peſt. Er : Wien : Karl König 1926. ( 185 S. 8°) 6.—

zählung aus alter Zeit. Innsbruď : Vers Breitner, Erhard : Der reichſte Mann der

lagsanſt. Tyrolia 1926.( 186 S.80)Lein.4.- Welt. Aus d. Lebensroman 8. ölkönigs

2.

I
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I

7

gr. 80)

John Daviſon Rockefeller. Berlin : Verlag Klemperer , Victor : Geſchichte d. franzöſ.

f. Kulturpolitik 1926. ( 181 S., I Zitelbildn . Literatur. BD 5 : Die franzöſ. Literatur v.

89) 3.50 ; geb. 4.50 Napoleon b. z. Gegenwart. I. 2 : Der Poſi:f

Cartellieri, Otto : Um Hofe der Herzöge tivismus. Mit 2 Bildn. Leipzig : Teubner

von Burgund. Kulturhiſt. Bilder. Baſel : 1926. ( V , 247 S. gr. 8°) 10.- ; geb. 12.

Schwabe 1926. (XI, 329 S., 25 Laf., fieb , Frig : Franz Baaders Jugendgeſchichte .

i Stammtaf. gr. 8°)
Lein . 10. Die Frühentwicklung e. Romantikers. Mün :

Catt , Heinrich Alexander de. Geſpräche chen : Chr. Kaiſer 1926. (XXIV , 258 S.

Friedrichs des Großen mit Catt. Übertr. 9. 9.- ; geb. 10.50

Willy Schüßler. Leipzig : Georg Kummer Minde :Pouet, Georg : Kleifts politiſches

1926. (VIII, 470 S. kl. 8°) 3.50 ; lein. 5.- Fragment „ Zeitgenoſſen ". Mit e. Fakſ.:

Delekat , Friedrich : Johann Heinrich Peſta : Nachbild. d. Hr. (Schriften d. Kleiſt-Geſell

lozzi. Der Menſch, d. Philoſoph u. 8. Er: ſchaft. 6.) Berlin : Weidmann 1926. ( 13 S.,

zieher. Leipzig : Quelle & Meyer 1926. (XV, 4 falf. S. gr. 80) 2.40

314 S., 1 Titelb. gr . 8 ' Lein. 10. Polgar, Alfred : Ja u. Nein . Bd 2 : Stücke

Meiſter Ellehart . Das Syſtem ſ.religiöſen u. Spieler. BD 3 : Noch allerlei Theater.

Lehre u. Lebensweisheit. Zertbuch aus d. Berlin : Rowohlt 1926. (342, 261 S. 8°)

gebr. u. ungebr. Quellen mit Einf. v . Otto Je 5.— ; lein . 8.

Karrer. München : Joj. Müller 1926. Radtke, Bruno : Henry Fielding als Kritis

( 379 S., 7 Taf. gr. 8°) 18.- ; Halbled. 24.- ker. Leipzig : Mayer & Müller 1926. (VII,

Eilers , Konrad : Hermann Löns als Cha- 118 S. 89) 3.-

rakter. ( Beitr. z . niederſächſ. Literaturgeſch. Sagen. Thüringer Sagen . Mit 20 Laf.

BD 3.) Hannover : A. Sponholt 1926. u. 54 Abb. im Lert. Geſ. u. hrsg. v. Paul

( 198 S. 8° )
3.60 Quenſel. (In d. Sammlung : Deutſcher

Das Vermächtnis Friedrich Fröbels an Sagenſchaß .) Jena : E. Diederichs 1926.

unſere Zeit. 2 Briefe v . I. 1832. Zum 1 . (VIII, 370 S. 8°) - Sächſiſche Sagen . Von

Male hrsg. u. mit e . Hinführung zu Fröbel Wittenberg 6. Leitmeriß . Mit 12 Zaf. u .

als Vorw . verſ. v . Friş Halfter. Leipzig : 53 Abb. im Lert. Geſ. u. hrsg. v . Fr. Sie:

Quelle & Meyer 1926. (98 S. 8°) lein . 4.80 ber. Ebb. 1926. (351 S. 8°)

Görres - Feſtſchrift. Auffäße u . Abhandl. Je 8.- ; Hlm. 10.

. 150. Geb. v. Joſeph Görres. Im Auftr. Schmitt, Erich): Konfucius. Sein Leben u.

d . Görresgeſellſchaft hrsg. v. Karl Hoeber. 1. Lehre. (Die Unſterblichen. BD 3.) Berlin :

Köln : Bachem 1926. (XVI, 271 S. 4 °) 6.- Deutſche Bibliothek 1926. (216 S., 15 S.

Grabmann, Martin : Mittelalterliches Ubb. 8°) 3.- ; geb. 4.

Geiſtesleben . Abhandl. z. Geſchichte d. Speď, Johannes : Friedrich Paulſen . Sein
Scholaſtik u. Muſtit. München : M. Hueber Leben u. ſ. Werk. Langenſalza : Belg 1926.

1926. (XI, 585 S. gr . 8°) 20.80 ; lein . 24.80 (VI, 65 S. gr . 8' ) 2.50

Gutbier, Álerander: Goethe, Großherzog Tcaciuc, N .: Heinrich Heine in der rumä:

Carl Auguſt und die Chemie in Jena. Rede. niſchen Literatur. Czernowiß : R. Schally

Mit e. neu aufgefundenen BriefDöbereiners 1926. (80 S. gr. 8°)

an Goethe. 3 Zaf. u. 30 Anlagen. Jena : Tilgher, Adriano : Das Drama Piran :

G. Fiſcher 1926. (VI, 80 S. gr. 8°) 2.80 dellos. Eine Studie. Deutſch v. Dora Mişkıy.

Heeß, Wilhelm : Raabe. Seine Zeit u. ſ. Berlin : Häger 1926. (132 S. 8°)

Berufung. Berlin -Grunewald : Klemm 3.50 ; Pp. 4.50 ; lein . 5.50

1926. (XIII, 216 S. gr. 8') Verweyen , Johannes M.: Wagner und

4.50 ; Halblein . 6.— Niebſche. Stuttgart: Strecker & Schröder

Klein , Karl Kurt: Oſtlanddichter. 10 literar. 1926. (XI, 195 S. 89) 3 .-— ; lein . 4.50

Bildnisſtudien ſiebenbürg. -fächſ. Dichter Waltershauſen ,H.W. von: Muſik, Dra
d. Gegenwart entworfen .(Siebenbürgiſche maturgie, Erziehung. Geſ. Auffäße. Müns

Kunſtbücher. BD 1.) Kronſtadt: Klingſor: chen : Drei -Masken - Verl. 1926. (298 S. 8 °)

Verlag 1926. (90 S. gr. 89) Halblein.7.50 5.- ; geb. 6.

2. —

S

377



Die ſchöne literatur N r. 8 / U ug uſt 1926

.

Zeitſchriftenſchau Juli 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, i. V. zuſammengeſtellt von Arthur Luther.

Bachmann , Heinrich : Neue Dramen . In : Reismann -Grone : Dichter -Krönung oder

Der Gral. Ig. 20, H.9, Juni. S. 585-587. Dichter Schiebung. In : Hellweg. Ig. 6,

Zuđmayer, Bronnen ( „ Oſtpolzug “ ), Leon: H. 24, 16. Juni.

harb ( ,,Segel am Horizont“), Bonsels Gegen die neue „ Dichter -Akademie " , Dich :

( „Flamme von Arzla“), Schaeffer („Ver: terpreiſe, literariſche Reklame uſm .

lorene Sohn “ ), Weismantel ( „ Kurfürſt “ ). Reportage und Dichtung. Eine Rundfrage.

A [dolf] B[artels] : Die Deutſche Dichter- In : Die literariſche Welt. Ig. 2, Nr 26,

akademie . In : Deutſches Schrifttum . 39. 23. Juni. S. 2—3.

18, H. 6 , Juni. S. 1–2. Die Frage lautete : 1. Wird die Dichtung,

Boldt, Johannes : Leſer und Leſeſtoff. In : insbeſ. die epiſche Kunſtform , von der neuen

Hellweg. Ig.6, H. 27,7. Juli. S.462—464. Sachlichkeit der Reportage entſcheidend be :

Brandenburg, Hans : Zur Bilanz der einflußt werden ? Inwiefern ? 2. Halten Sie

jüngſten Literariſchen Vergangenheit. Von zur Durchführung Ihrer Ideen das Buch

1900-1925. II : Strindberg . In : Die ſchöne oder die Zeitung für weſentlicher ? Es ant

Literatur. Ig. 27 , Nr 7, Juli. S. 294–299. worteten Mar Brod, Alfred Döblin, Leon:

Buchert, Raymond : Die elſäſſiſche Dialekt: hard Frank, Hermann Kaſad, Klabund,

bühnenliteratur. In : Elſaßland. Ig. 6 , Heinrich Mann , Ernſt Toller u. a .

H. 7 , Juli. S. 212—215 . Rychner, Mar : Politiſch gefärbte literatur.

Ernſt, Paul: Verkannte Dichter. In : Hoch
In : Neue Schweizer Rundſchau . Ig. 19,

land. Ig. 23, H. 10 , Juli. S. 506—508. Juli 1926. S. 712—723.

Anläßlich einer Rundfrage der „ Neuen Th. Mann ,,Bemühungen", Laube , Opfer:

Zürcher Zeitung “ : „Gibt es verkannte
feſt“ u. a.

Dichter unter uns ?" Sahl , Hans : Klaſſiker der Leihbibliothek.

F. S.: Bücherbrief. In : Neue Frauenklei: IV. Skowronneđe [ !] und Zobeltige. In :

dung u .Frauenkultur.Ig.22,H.7 .S.178/81 .
Das Tagebuch . Ig. 7, H. 25, 19. Juni.

über Bücher von Molo, Schmidtbonn ,
S. 881–885.

Undſet, Anker Larſen. Schlaikjer, Erich : Die ſtaatliche Akademie

Rellen , Loni : Hiſtoriſche Romane und No:
der Dichtkunſt. Grundſäßi. Erwägungen .

vellen . In : Die Literatur. Ig. 28, H. 10 , In : Hellweg . Ig.6, H.23,9.Juni. S.391 /2.

Juli. S. 586591.
Stapel , Wilhelm : Zwei Erzähler von der

Beſprechung von 45 Büchern .
Waſſerkante: Albert Peterſen und Wilhelm

Klein , Karl Kurt : Das ſchöngeiſtige deut:
Poedt. In : Deutſches Volkstum. 1926,

ſche Schrifttum Siebenbürgens im Strom
H. 7 , Juli. S. 519–523.

der Zeit. In : Oſtdeutſche Monatshefte.
Stoeffi, Otto : Erzählende Literatur. In :

Ig. 7 , H. 3, Juni. S. 282–289. Zeitwende. Ig. 2, H. 7, Iuli. S. 94-100.

Kleinberg,Alfred : Handbücher über ſchöne Ulig ,, Barbaren “, Kafka „ Der Prozeß “,

Literatur. In : Die Bücherwarte. Ig. I, Stehr ,, Peter Brindeiſener " , Meier -Graefe

57. 7, Juli. S. 103-106 .
,, Vincent", Kolbenheyer ,,Das dritte Reid

fiſſauer, Ernſt : Zur Lyrik der Gegenwart.
des Paracelſus “ , Renker ,, Volk ohne Heis

XII. In : Die Literatur. Ig. 28, H. 10 , Juli.
mat", Schaeffer ,,Prisina".

S. 569–571. Zimmermann, Joſef: Gedanken zur Ver :

Mayer, Helene : Das neue Jahrhundert
tiefung unſerer Lektüre. In : Die Bücher :

deutſcher Dichtung. In : Schweizeriſche
welt. Ig. 23, H. 7. S. 310-315 .

Monatshefte. Ig.6 ,H.4 ,Juli. S.260-262.
Knüpft an folgende Bücher an : Sonać

Beſprechung des Buches von Lavinia Maza
„ Wortkünſtler über Gedichtbehandlung " ,

zucchetti : Il nuovo secolo della poesia
Kneip „ Der Gefährte“ , Borchardt ,,Ewiger

tedesca ( Bolonga 1926) .
Vorrat deutſcher Poeſie".
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Bartels . Schwabe, Hellmut: Der

Dichter Friedrich Bartels. In : Sächſiſche

Heimat. Ig . 9 , H. 10 , Juli. S. 430-432.

Becher.- Apfel, Alfred :Der Fall Becher .

In : Die Weltbühne. Ig. 22, Nr27,6.Juli.

S. 22—23.

Zum Hochverratsverfahren gegen Joh . R.

Becher .

Beer Hofmann.-F.D.:Poeta cuncta

tor. Zu Richard Beer -Hofmanns 60. Geb.

In : Die literariſche Welt. Ig. 2, Nr 28,

9. Juli. S. 1 .

Below. – Spiero , Heinrich : Gerda von

Below. In : Edart. Ig . 2,9, Juli. S.267/8.

Blund . Bock, Kurt: Hans Friedrich

Blund , ein Dichter der Heimat. In : Die

Freude. Ig. 3, H. 7 , Juli. S. 334-336.

Ehl,Heinrich :Die Ballade vomMenſchen.Zu

Hans Friedrich Bluncks Romantrilogie.In :

Hellweg. Ig . 6, H. 26 , 30. Juni. S. 449/51.

Kohlmann, Kurt: Hans Friedrich Blund ,

ein Dichter deutſcher Seefahrer. In : Die

leſe (Köln). H. II, 4. Juli. S. 329–331.

Wippermann , F.: Hans Friedrich Blund .

In : Die Bücherwelt. Ig. 23, H.7 .S.289/97.
Bruns. Elſter, Hanns Martin : Der

Dichter Mar Bruns. Zu ſeinem so. Ges

burtstag am 13. Juli . In : Börſenblatt f.

d . deutſchen Buchhandel. Ig. 93, Nr 160,

13. Juli. S. 876—877.

lüđe, Theodor : Mar Bruns. Zu ſeinem

50. Geburtstag. In : Die literariſche Welt.

Ig. 2, Nr 28, 9. Juli. S. 7.

Burte. - Deftering, W. Engelbert: Her

mann Burte. In : Die ſchöne Literatur. Ig.

27, Nr7, Iuli.S.289—292.—Anſchließend

Bibliographie.

Däubler.
Spunda , Franz : Theodor

Däubler. Zum 50. Geburtstag des Dichters

( 17. Auguft ). In : Das Inſelſchiff. Ig. 7

H. 3 , Sommer 1926. S. 161–178.

Droop. — Eggert, Walter : Friß Droop.

In : Das deutſche Drama. Ig. 6, H. 4 .

Dazu S. 162–166. Droop : „ Von meinem

Werden und Wollen “ und Bibliographie

der Werke Droops.

Ernſt. - Wittko, Paul: Paul Ernſt. In :

Das deutſche Drama.Ig. 6 , H. 4. S.154/8.

Eulenberg.-Zerfauten, Heinrich :Her

-

bert Eulenberg. In : Das deutſche Drama.

Ig. 6 , H. 4, 1. Juli. S. 152—154 .

Frant. Mann, Klaus : Geſpräch mit

Bruno Frank. In : Die Literariſche Welt.

Ig. 2, Nr. 29, 16. Juli.

Günther. - Zind , Paul: Anton Günther,

ber erzgebirgiſche Volksdichter. Zu ſeinem

50. Geburtstag am 5. Juni 1926. In :

Mitteldeutſche Blätter für Volkskunde.

Ig. I, H. 6. S. 94—95.

Würdigung des bekannten Erzgebirgsbich

ters, deſſen lieder als Volkslieder geſungen

werden .

Handel.Magsetti. - Flond, Oswald :-

Handel-Mazzettis neueſte Romane. In :

Der Wächter. Ig . 8, H. 11/12, Juli/Auguſt.

S. 460-461.

Hauptmann. — Spiero , Heinrich : Der

Fall Hauptmann. In : Deutſches Volfs:

tum . 1926 , H. 7, Juli. S. 552—554.

Anläßlich Hauptmanns Ablehnung der

Wahl in die Akademie.

Stranik,Erwin : GerhartHauptmanns Weg

zum Mythos. In : Reclams Univerſum .

Ig. 42, H. 39, 24. Juni. S. 1033—1034 .

Hermes . - Gülzow , Erich : Friedr. Wilh.

Hermes. In : Unſer Pommerland. Ig. 11 ,

H. 4. S. 141—143 .

Hoechſtetter . - Sachſe ,Margarete :So

phie Hoechſtetter. In : Fränkiſche Heimat.

Ig. 5, H. 7, Juli. S. 241–242.

Hohlbaum. Pod, Friedrich : Robert

Hohlbaum. In : Alpenländiſche Monats:

hefte. 1925/26 , H. 9 , Juni. S. 568—571.

Holiticher. - Kayſer, Rudolf: Arthur

Holitſcher. Bemerkungen zu ſeinen leßten

Büchern. In : Die Literatur. Ig. 28, H. 10,

Juli. S. 583-585.

Anſchließend: Autobiographiſche Stigge

von Arthur Holitſcher (S. 585–586 ).

Holz. Strobi , Karl Hans : Das Werk

von Arno Holg. In : Alpenländiſche Mo:

natshefte. H. 10, Juli. S. 621–625.

„ Nun aber iſt das Bewußtſein jener

Sprachgewalt zu einer Art von ſprachlichem

Cäſarenwahnſinn geworden, der in orgi

aſtiſcher Ungebundenheit vahinraſt ..."

Hülſen . — Hülſen , Hans von : Kleines

Selbſtporträt. In : Reclams Univerſum .

Ig. 42, H. 41 , 8. Juli. S. 1085-1086 .

-

S. 158-162 .
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Rönig, Eberhard. Gayda , Franz Al- In : Schweizeriſche Monatshefte. Ig. 6 ,

fons : Das Erlebnis des Heldiſchen . In : H. 3. S. 182—186.

Heilige Oſtmark. Ig. 2, H. 3. S.22—24. Schulze -Berghof. - Havemann , Ju

über Königs ,, Dietrich von Bern“. lius: PaulSchulze -Burghof.In : Deutſches

Lienhard. – Ganda , Franz Alfons: Volkstum. 1926 , H. 7, Juli. S. 508—512.

Friedrich Lienhard und die Reichsbeſeelung. Sorge.--- Bachmann , Heinric ): Reinhard

In : Heilige Ditmark. 39.2, H.3. S. 31-33 . JohannesSorge u.unſerWeg. In : D.Schild

Mann.- Braun , Robert : ThomasManns genoſſen . Ig. 6 , H. 3 , Mai. S. 188-203.

Eſſaibuch. In : Europäiſche Revue. Ig. 2, Sperl. Alt, Johannes: Auguſt Sperl.

H. 3, 1. Juni. S. 202—203. In : Fränkiſche Heimat. Ig. 5, H. 6, Juni.

Keſſel , Martin : Studien zur Novellentech S. 203—207

nik Thomas Manns. In : Edda (Oslo). Sratl. Wiegler, Paul : Leben Georg

Ig. 13, BO 25, H. 2. S. 250—356 . Trakls. In : Die Literatur. Ig. 28, H. 10 ,

Klemperer, Felir : Thomas Manns Zau- Juli. S. 576-578.

berberg im ärztlichen Urteil. In : Frank- Wallpach . Stifter, Herbert : Arthur

furter Ztg. Ig. 70, Nr 455, 22. Juni. von Wallpach. In : Die Kultur, Wien.

Maſarey. -- Koſch , Wilhelm : Ein neuer Ig. 4, H. 12. S. 28-30.

Schweizer Dichter. In : Der Wächter. Ig. 8, Waſſermann .Waſſermann. - Stern, Erich : Zum:

H. 11/12, Juli/Auguſt. S. 461-462. Problem der Ehe in unſerer Zeit. Erörte:

Richli. — Schrötter, Georg : Anna Richli. rungen in Anſchluß an Waſſermanns „lau:

In : Deutſche Illuſtrierte Rundſchau (Mün: din und die Seinen“ . In : Zeitſchr. f. Serual:

chen ). Nr 13/14 , Juli. S.431-432. wiſſenſchaft. BD 13, H. 3, Juni. S.97—105.

Von der Schweizer Schriftſtellerin erſchie: Weber.—Gayda , Franz Alfons : leopold

nen bisher 4 Bde Novellen bei Köſel & Weber, ein Erneuerer der germaniſchen

Puſtet in Regensburg u . G. Haag in Luzern . Sagenwelt. In : Heilige Ditmark. Ig . 2 ,

Schaer. – Jansſen , Albrecht: Wilhelm H. 4. S. 46–49.

Schaer. In : Der Schimmelreiter. Ig. 5, Zudmayer.— Bohne,Gerhard : Tierheit

Nr 4. S. 99-101. oder Menſchentum . Noch ein Wort zum

Schaffner. Schaer , Alfred : Jakob ,, Fröhlichen Weinberg ". In : Edart. Sg. 2,

Schaffners dichteriſches Weſen und Werk. H. 9 , Juli. S. 269–271.

Bühnen

Wiener Uraufführungen len erfreuen können , verſteht ſich bei einem

Bourdet, Edouard : Die Gefangene. franzöſiſchen Drama von ſelbſt. Dazu

Schauſpiel in 3 Akten . Theater in der
kommt, daß wie zu des ſeligen Dumas'

Joſefſtadt am 21. Mai.
Zeiten (ſo wenig dreht ſich die Welt weiter)

ein ſoziales Problem aus gutſituierten

Binterſtein , Franz : 3, Lydia Su .
Lebensfreiſen abgehandelt wird, von und

ſtendowska ... Schauſpiel in 3 Akten . für Menſchen , die in Geld wie koſtbares

Bühne der Jungen am 24. Juni. Obſt in Watte eingewickelt ſind. Sie, die

Schefter, Hermann Heinrich : Die Gefangene, iſt Lesbierin ; aber in der Ko

Charatterloſen . Drama in 3 Aften. mödie iſt ſie weniger von ihrer Leiden :

Modernes Theater am 28. Juni. ſchaft gefangen, von der ſie zu einem ges

Daß bei der Bourdetſchen Komödie alle liebten Mann flüchten will, um ohne

Rädchen glatt ineinandergreifen, die Heilung zu ihrer geliebten Frau zurück:

Wirkungsſubſtanz kunſtgerecht verteilt iſt zukehren, als von der Geſellſchaft, die

und Schauſpieler ſich an blendenden Rols ihrem Leben das Stigma aufdrüđt. Das

380



Die ſchöne literatur N r. 8 / Auguſt 1926

innere Problem ihres Lebens wird der nicht ſo ſehr Papier ſprechen ; und es dem

Nächſte ſchreiben , hoffentlich ebenſo Dichter nicht einfallen, das Motto mit

bühnenſicher wie Bourdet, dem Rein: aus eigenen Schriften " zu unterzeich:

hardt und über allem die Thimig an nen. Der Weisheit leßter Schluß, der uns

Kunſt ſoviel ſchenkten als ihm eben fehlte. hier gepredigt wird, heißt uns wiſſen ,

Die Rückkehr zur Natur des Theater- daß die Charakterloſen alles Gute, Edle,

ſtüds wird jeßt allenthalben auch von Hehre, lichte ſolang berennen, bis es

den jungen deutſchen Dramatikern ge- ihnen gleich wird, bis das Mädchen , ver :

predigt, was, gebe es Gott, mehr als kuppelt, am neuen Leben Gefallen findet.

einen neuen Jsmus hervorbringen muß. Das aber erfährt man bei jeder Szene im

Auch „ Ich, lydia Luſtendowska ...“ iſt vorneherein , man erwartet im vornes

troß des reißeriſchen Litels kein Ich herein , daß der brave Schuft Billy die

drama mehr, tein Paſſionsdrama des Tür öffnen , das Meſſer, das dort am

Weibes Strindbergſcher Obſervanz im Liſch liegt, ergreifen , den alten Peter

Sinn der erpreſſioniſtiſchen Form. Lydia Jordan töten wird, weil man es mit

iſt eine (nicht mehr die) häßliche Frau, einem Kliſchee zu tun hat, das noch nicht

von Sehnſucht nach dem ihr Unerreich : recht abgeſtaubt wieder in den laden der

baren , dem Mann erfüllt; der aber tötet modernen Dichtung geſtellt werden ſoll .

den Geliebten der ſchönen Freundin, die Dieſe Kinderei konnte nicht einmal durch

nun Lydia zu dem ſentimentalen Aus: die von Rodenberg mitLiebe geleitete Auf

weg zwingt, das Verbrechen auf ſich zu führung gerettet werden . Und ſo ents

nehmen. Zum Naturalismus führt die ſpricht dieſer Abſchluß dem Anfang und

Einmaligkeit des Geſchehens zurück, das dem ganzen Verlauf der Spielzeit.

die häßliche Frau zwingen will, die Zweck: Friş Lehner.

loſigkeit ihres Daſeins durch die Auf: Pirandello, luigi : Alles zum Guten .

opferung ihrer Wünſche zweckvoll zu Schauſpiel. Stadttheater zu Coblenz am

machen , was Balzace Couſine Bette 14. Juni.

nicht einmal beim leßten Atemzug ver : Pirandello iſt Mode und Mode Madt.

ſtanden hatte ( ſie konnte leider weber Was Wunder, wenn man auch in unſerm

Tolſtoi noch Doſtojewſky geleſen haben ), Muſentempel eine ſeiner vielen Urauf

zum Theater hingegen leitet die ſichere führungen opfert! Nußen war's nicht;

Führung der Szene, des Dialogs (ohne doch auch kein Schaden . Und über dem

perſönliche Färbung ), zum Dichter das fragenden Nichts ſteht: Alles zum Guten !

große Mitleid mit der ſelbſtgeſchaffen
en

Ja, aber was denn ? Aler. Baldus.

Kreatur. Stavenhagen , Friß : Der dütſche

Von ſolchem Sichverlieben in ſeine Ges Michel. Komödie in drei Akten. Volks:

ſchöpfe iſt bei Schefter keine Rede. Sonſt bühne ( Theater am Bülowplag) zu

würben das Reuſche Mädchen, das durch Berlin am 17. Juni.

Schickſalsfügung bei den Charakter: Für die ſpäte Uraufführung von Sta :

loſen “, den verbrauchten Menſchen aufs venhagens niederdeutſcher Komödie „ Der

taucht, und der junge Einbrecher, der ſich dütſche Michel " glaubte die Volksbühne

in ſie verliebt (ein edler Einbrecher !), die Zeit offenbar gerade jeßt gekommen.

381



Die ſchöne literatur N r. 8 / A uguſt 1926

1

.

Reenen Pfennig bem frafen " konnte Bauern . Da iſt es dem Böhmer Hans,

man zeitgemäß die gegen einen jungen ber den Burſchen zum Lanz aufſpielt mit

haltloſen Grafen rebellierenden Bauern der Pauke und wildem Fiebellied , vor:

laut von der Bühne rufen laſſen , und behalten , das auszuſprechen , was die

außerdem ehrte man noch den Dichter, anderen ſich zu ſagen ſcheuen. Unbewußt

wenn man auf den Zettel dructe : Zum wird er, ein Findling, aber auch ein uns

Gedächtnis Friß Stavenhagens, geb. verkennbarer Pathologe, Führer, Ver

18.9. 76 , geſt. 9.5.06 . In ihrem Streben führer von Hunderttauſenden, ein Feuer

nach Wirkung auf die Maſſe gab aber die ſchwärmer um die Idee der Menſchen :

Regie dem Aufſtand der Bauern , die rechte. Aber die Mächtigen ſind ſtärker als

nachher vom Grafen durch einen Schau- er und der Brandpfahl am Schottens

budenſpaß übertőlpelt werden , zu viel anger iſt ſein Ende. Weismantel hat dieſe

Gewicht und verſtärkte damit den zwie: Begebenheiten in loſe gereihten Szenen

ſpåltigen Eindruck dieſer Komödie", die geſtaltet, ſtarke dichteriſche Worte ges

ohne rechte Entſchiedenheit im Weltan : ſprochen, wie er betont, ſtrenge Tatſachen

ſchaulichen auch ſtiliſtiſch zwiſchen ſozia : wahrheit laut Chronik, ,, Vollendung der

lem Drama und Pofie ſchwankt. Hans Wiſſenſchaft durch die Dichtung". Das

Frand hatte das niederdeutſche Stück in aber iſt Verzicht auf die dichteriſche Frei

ein Deutſch übertragen, das nur als heit, deren Anwendung in dieſem Fall

Literaturſprache Hochdeutſch " genannt aus dramaturgiſchen Gründen unbedingt

werden kann und keine Ohrenweide war. notwendig war. Es fehlt daher der Dicha

So blieb denn von dem niederdeutſchen tung der Zug zum großen Bild. Anderer

Weſen des Stückes außer der Figur eines ſeits konnte die Ausartung des Wunder

alten Bauern (leo Reuß) nicht allzuviel glaubens in die revolutionären Beme

übrig. Paul Habermann, gungen gegen Kirche und Staat in ſehr

Weismantel, leo : Die Bauernnot. beachtenwerter Weiſe begreiflich gemacht,

Das Schidſal des Paufers von Niklas : ihre Urſachen enthüllt werden . Die Würz

hauſen . Ein Spiel in 9 Begebenheiten. burger Uraufführung wurde von dem

Würzburger Naturbühne. Juni 1926 . Schauſpielenſemble des Stadttheaters

Der tragiſche Konflikt dieſer Dichtung unter der Regie Boegel und der Mitwir:

wurzelt vornehmlich in religiöſen Moti- kung von 300 Perſonen in ausgezeichneter

ven des fränkiſchen Volks (man denke Weiſe gebracht. WolWeiſe gebracht. Wolfgang A. Salm.

an die Himmelſtadter Mabonnen , erſcheis Jobſt, Hanns : Der Herr Monſieur.

nung“ vom Juni 1926 ), ſekundär in Nach Holbergs Jean de France. Krefeld

der Geſtaltung der menſchlichen Ges (Stadttheater ) am 5. Juli. (Buchaus:

ſellſchaftsordnung überhaupt, die ſich gabe : Albert langen in München .)

1476 mit der Bauernerhebung zu Niklas : Dieſe handfeſte Komödie gibt dem für

hauſen , einem Vorläufer des eigentlichen „,culture undà lamode-Schnittſchwär:

Bauernaufſtandes auseinanderzuſeßen menden franzoſenfreundlichen Deutſchen

hatte. Heimatloſigkeit", der brutale Sean allerlei Belehrungen , die in echter

Griff der Mächtigen nach der Scholle Bieberkeit und wahrer Herzenskultur

das war die „Not“ und das Elend der ihren Grund haben. Der Gent, der ſich
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„ für dieſen Fortſchritt einſeßt, Gent zu mit Biedermeierbinder auf die Bühne

ſein “, muß erfahren, daß es in der geſtellt gibt am Schluſſe nochmals

„ Heimat von Grüße und Kraut“ Kerle das an , was Johſt wollte, die Zuſchauer

gibt, die ihn meiſtern , und daß die deuts anregen , darüber nachzudenken , was das

ſchen Mädchen ihr Herz auf dem rechten Spiel vom Jean de France heute be

Fleck haben . Faſt grotesk werden die deutet, wo wir uns wieder aus dem Aus

Mittel der alten Verwechslungskomödie lande ,das Beſte an Bildung und Kultur

mit ihren komiſchen Verkleidungsſpäßen holen “, als da ſind : „ Revue und Bubi

benußt. Der Anſager – bezeichnender topf, Šazzband und Boren , Deviſen ,

Weiſe durch den Spielleiter Clemens Knickerbroders , Film und Foren , kurz,

Prebe, der die Gegenſäße: Deutſche Bies was an Mürð ' uns grade noch gefehlt“.

berkeit und welſcher Kulturfirniß gläns Das lebenſprühende Luſtſpiel fand

zend herausgearbeitet hatte, in Smoking herzlichſte Aufnahme. Karl lehmann.

Mitteilungen

Frau Dr. h. c . Eliſabeth Förſter: führung gelangen Werke von Goethe,

Nießſche wurde anläßlich ihres 80. Ges Hofmannsthal, Goldoni, Mozart uſw.

burtstages vom Reichspräſidenten ein -Die Heidelberger Feſtſpiele finden

lebenslänglicher Ehrenſold verliehen. Anfang Auguſt ſtatt. Sie werden einges

Zur Wahrung und Förderung des les leitet durch einen Vortrag des Reichs

bendigen Zuſammenhangs des rheiniſchen außenminiſters Streſemann über ein

Schrifttums “ fandam 11. Juliin Koblenz Goethethema und bringen Aufführungen

der erſte Rheiniſche Dichtertag ſtatt. von Merken Shakeſpeares, Goethes und

Auf dem Internationalen Schau: Hamſuns.Hamſuns. - Die Hohentwiel- Feſt:-

ſpielerkongreß in Berlin wurde am ſpiele finden im Juli und Auguſt ſtatt.

26. Juni die Internationale Schau : Die handſchriftlich hinterlaſſenen

ſpieler - Union gegründet, der mit Aus- Briefe Friedrich und Chriſtine

nahme Rußlands alle durch Delegatio Hebbels (darunter der Briefwechſel von

nen vertretenen Länder (1. Juniheft 1926, Chriſtine Hebbel und Eliſe Lenſing), die

S. 287) beitraten . – In den gleichenIn den gleichen bisher von den Enkelinnen Hebbels ver

Lagen ſchloſjen ſich auf dem Bühnen : wahrt wurden , ſind jeßt in den Beriß des

autorenkongreß in Paris die literariſchen Kieler Hebbelmuſeums übergegangen.

Vertreter von 18 Nationen zu einer Kona - Ih. Mann ſchenkte das Manuſkript

föderation aller Bühnenautoren : ſeiner „ Fiorenza “, GuſtavMeyrinkdas

vereine zuſammen und faßten eine ſeines „ Weißen Dominikaners “ der Mün :

Reihe wichtiger Beſchlüſſe bezüglich Ver: chener Städtiſchen Bibliothek.

längerung des Urheberrechtes, Regelung Im Pfarrhaus zu Juditten bei Königes

der Frage der Überſegungen uſw. berg wurde für den dort am 2. Februar

Sädingen feierte am 10. bis 12. Juli 1700 geborenen Johann Chriſtoph Gott :

ſeine Scheffel : Hundertjahrfeier . fched eine Erinnerungstafel enthüllt.

Die Salzburger Feſtſpiele finden Den John Brinkmann Preis der

vom 9. bis 29. Auguſt ſtatt. Zur Auf: Stadt Roſtock erhielt in dieſem Jahre

-

n
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Prof. Wilhelm Wiſſer, der Sammler und den italieniſchen Staat erhebt der Vati:

Erforſcher oſtholſteiniſcher Voltsmärs kan Einſpruch , weil d'Annunzios Bücher

chen . — Die Schweizeriſche Schiller : die Jugend verdürben und bereits ſämt:

ſtiftung zeichnete Heinrich Federer mit lich auf den Inder geſeßt ſeien.

einem Preiſe von 2000 Fr. aus und ver: Gedenktage im Auguſt : am 8. ift

lieh an Virgile Roffel und Peider fanſel der 10. Lodestag von Lily Braun, am

Ehrengaben von 2000 Fr. und 1000 Fr. 17. der 250. Lobestag von Hans Jacob

Die Académie Française verlieh Chriſtoph von Grinımelshauſen und der

den Romanpreis ( 5000 Fr.) an Francois 10. Lodestag von Johann Hinrich Fehrs,

de Mauriac, den großen Literaturpreis am 29. der 60. Geburtstag von Hermann

( 10000 Fr.) an Gilbert des Voiſins, den föns ( gefallen 1914).

Broquette- Gonin - Preis (10000 Fr.) an Geburtstage im Auguſt.

Victor Giraus und den Akademie -Preis 60. Geburtstag : am 3. Hugo Salus in

( 15000 Fr.) an Georges Courteline. Prag, geboren in Leipa (T. Schöne Lite

Der Magiſtrat der Stadt Frankfurt ratur, Ig.1925, Seite 337) ; am 16. Rudolf

a. M. hat der Stadtverordnetenverſamm : Greinz in München , geboren in Pradl in

lung eine Vorlage unterbreitet, die die Lirol. - 50. Geburtstag : am 17. Theo:

Schaffung eines literaturpreiſes unter dor Däubler in Berlin -Wilmersdorf, ge

dem Namen Goethe: Preis vorſieht. boren in Trieſt; am 22. Otto Hauſer in

Der Preis ſoll jährlich (jeweils am Weimar, geboren in Dianeſch ; am 28 .

28. Auguſt ), und zwar nur an einen ein: Heinrich Wolfgang Seibel in Berlin,

zigen Preisträger in Höhe von 10000 M. geboren ebenda als Sohn des Dicters

zuerkannt werden und dadurch inter: Heinrich Seidel ; am 31. Walther Brecht,

nationale Bedeutung haben , daß zum Profeſſor für deutſche Literatur an der

Wettbewerb nicht nur deutſche Dichter Univerſität Breslau, geboren in Berlin .

zugelaſſen werden ſollen . Über die Zus 45. Geburtstag : am u . Hermann An:

erkennung wird ein Kuratorium unter ders Krüger in Neubietendorf, geboren

Vorſiß des Frankfurter Oberbürger: in Dorpat. 40. Geburtstag : am 28.

meiſters entſcheiden . Die Zuſtimmung Robert Hohlbaum , Bibliothekar an der

der Stadtverordneten ſteht noch aus. Univerſitätsbibliothek in Wien , geboren

Darf man fragen , ob es in dem reichen in Jägerndorf (Schleſien ).

Amerika, in England, Frankreich oder Die Jahresernte bringt im beilie:

ſonſt irgendwo ſtaatliche oder ſtädtiſche genden Bogen den Schluß der Probe aus

Preiſe gibt, um die auch deutſche Dichter Matthieſſens „ Lotenbuch “ , ferner den

ſich bewerben können ? 2. Geſang aus Mar Bruns , Totenmeije

Gegen die beabſichtigte Herausgabe der für ein Kind" und beginnt mit dem Ab

fämtlichen Werke D'Annunzios durch druck einiger Gedichte von Felir Braun.

Verantwortliga : Für Artitel. Beſprechungen und Jahrederate" : Wiu Desperin Meißen, für Zeitſchrifon :

Dr.Wilhelm Frels, für Bübnen :Dr. Friedrich Michael,für dieRedaktion. NeueBücher undMitteilungen : Eraſ
Metelmann, ſämtlid in Letpzig. Anſchriftder Redaktion : Leipzig, Roßſtr. 5. In Deſterreich verantwoortlide für

die Redaktion : Leopold Heidad , Wien 1, Spiegelgaſſe 21 . Berlag vonEd. Avenarius, Letpzig,Potſded.

konto Leipzig 67292.–DieTahöneLiteratur erroheint monatlich. Preis für das Kalender- Bierteljahr 2 N.

(einſdl. der monatl.16 ſeitigen Beilage . Die Jahresemnte"). Beſtellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Falls nicht durch OrtsanſäſſigeBudhandlungenbezogenwerdenkann ,liefert die Verlagsbuchhandlung Ed. de.

narius, Leipzig ,Robft. 5. Porto proBierteljahr bel direkter Zuſtellung 30 Pf. BeſtellungduedZahitarteempo

fohlen .-Unzeigenpreiſe : Vorzugsſeiten 110 m .,ſonſtigeSeiten 90 M. % Sette So M., %Seite 25 D. Beilages

gebühr bis 8 g pro T10.13 M. Rebafttonsſchluß : 15. des Vormonats.

Naddrud fámtlider Originale Beiträge verboten.
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnde

Remei

Robert Hohlbaum

Von Karl Bienenſtein .

obert Hohlbaum iſt völliſcher Dichter. Damit iſt für viele, ſelbſt gut deutſch

Lempfindende Menſchen das Urteil über ihn geſprochen , denn das Wort

„ völkiſch “ bedeutet für ſie eine politiſche Tendenz. Tendenz iſt aber Vergewal:

tigung der Kunſt, zerſtört ihren feinen Organismus oder verkrüppelt ihn zum

mindeſten. Tendenz und Kunſtſchönheit ſchließen einander aus wie Zwang und

Freiheit. Tendenz will belehren , werben, verteidigen, alſo lauter Dinge, die dem

Weſen der Schönheit und ſeiner Wirkung fernliegen . Das alles muß zugegeben

werden, ſolange man den Begriff Tendenz bloß in ſeiner brutalſten Bedeutung

als Lehrſaß oder Dogma auffaßt. Iſt aber ein alles beherrſchender Gedanke,

ein alles durchdringendes Gefühl nicht auch Tendenz ? War Schiller ein Ten

denzdichter, als er auf das Titelblatt ſeines Erſtlings ,, In tyrannos “ ſchrieb ?

Oder war er es in ſeinem „ Wilhelm Tell " ? Waren Arndt, Körner in ihren Frei

heitsgeſängen Tendenzdichter ? Tritt da nicht das ein, was einer der Altmeiſter

deutſcher Kritik, Karl Frenzel, einmal ſo ausgedrüđt hat : „Die Gegenſäße

zwiſchen Tendenz und Kunſtſchönheit gleichen ſich mehr und mehr aus, je

ſicherer und beſtimmter die Ideale und Anſchauungen des Künſtlers ihrem

innerſten Kern nach mit dem Bewußtſein und der Stimmung des Volkes zu

ſammenhängen . “ Sie gleichen ſich aber nicht nur mehr und mehr aus, ſie ver:

ſchwinden ganz, wenn, wie bei Robert Hohlbaum, völkiſches Empfinden nicht

eine parteimäßige Einſtellung iſt, ſondern innerſtes Lebensgeſeß, dasſelbe,

welches bewußt oder unbewußt in Millionen von Deutſchen vorhanden iſt und

wohl bei keinem ganz fehlt, in den Beſten aber zu einem ſo vollſtändigen Ein

ſchmelzen des Ichs in das Volkstum geführt hat, daß jenes nur mehr in dieſem

denken und fühlen kann und ſein Schidjal in dem der Geſamtheit beſchloſſen

ſieht. Eine aus ſolcher völkiſchen Einſtellung entſproſſene Dichtung und das

iſt die Hohlbaums – trägt nicht die kleinſte Schlacke Tendenz an ſich , ſie iſt

organiſches Gewächs mit allen Wundern und Reizen eines ſolchen , Form und

Inhalt einer Perſönlichkeit.

Um Robert Kohlbaums Weſen und Werk richtig zu verſtehen , muß man aus

ſeinem äußeren Lebensgang unbedingt wenigſtens das wiſſen , daß er ein ge
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borener Sudetendeutſcher iſt und auf der altehrwürdigen deutſchen Univerſität

in Prag ſtudierte. Denn zeichnet ſich der Grenzdeutſche des ehemaligen Öſter:

reich vor ſeinen mitten im deutſchen Sprachgebiet lebenden Brüdern durch ein

im ſtändigen Abwehrkampf gegen den nationalen Feind erſtarktes, weit leben :

digeres Deutſchbewußtſein aus, ſo war und iſt dies ganz beſonders ſtark ent

wickelt bei den Sudetendeutſchen, die dem gefährlichſten, weil fanatiſcheſten und

kulturell am höchſten ſtehenden Feinde, dem Tſchechen , gegenüber ſtanden und

heute noch ſtehen. Und unter den Sudetendeutſchen iſt es wieder der Burſchen :

ſchafter, der ganz vorne an der völkiſchen Front ſteht und in dem die Flamme

des Deutſchbewußtſeins am mächtigſten lodert, weil ſie nicht nur von dem Ges

fühl allein genährt wird, ſondern auch von dem Wiſſen um die Schäße der deut

ſchen Kultur, die zu verteidigen es gilt. Daß Hohlbaum als Germaniſt dieſe

Schäße im Geiſtigen findet, gibt ſeinem Weſen und Werk den idealen Zug, der

alles grob Zweckliche, alſo auch die Tendenz, von vornherein ausſchließt.

Es dürfte nicht allzu häufig vorkommen, daß das Erſtlingswerk eines Dich:

ters gleich ſo entſchieden den Ton anſchlägt, auf den alle ſeine ſpäteren Werke

geſtimmt ſind, wie es in Hohlbaums Novellenbuch „ Der ewige lenzkampf " ge

ſchieht. Prager Studenten des völkiſchen Großkampfiahres 1897 rüſten ſich

zum Abwehrkampf gegen die Tſchechen , die das deutſche Vereinsheim ſtürmen

wollen . Um ſich die Zeit bis zum Angriff zu vertreiben, erzählen ſie ſich Ges

ſchichten . Die Huſſitentage, der dreißigjährige Krieg, der Leipziger Literaturpapſt

Gottſched, die Freiheitskriege, das Sturmjahr 1848 werden da lebendig und

immer ſind es die Studenten, die tatkräftig ſich für ein völkiſches Freiheits

ideal mit Leib und Seele einſeßen. Zwei das ganze ſpätere Werk Hohlbaums

kennzeichnende Fähigkeiten zeigen ſich hier ſchon zu achtenswerter Höhe ent

widelt : in der Rahmenerzählung ein ſcharfäugiges Erfaſſen der Gegenwart,

ihrer treibenden Ideen, Notwendigkeiten, Forderungen und Folgerungen, in

den eigentlichen Novellen eine außergewöhnliche Einfühlungskraft in Geiſt und

Kleið vergangener Zeiten und Menſchen und die ſichere Erfaſſung ihres Gleich :

niswertes für unſere Zeit.

Zuerſt war es die Gegenwart, die Hohlbaum dichteriſch zu geſtalten ſuchte,

und zwar das Problem , das für einen völliſch eingeſtellten Deutſchöſterreicher

das Problem aller Probleme ſein mußte : Stellung und Schickſal der elf

Millionen vom großen deutſchen Mutterland abgetrennten und in ein Konglo:

merat von fremden feindlichen Völkern hineingebackenen Deutſchen in Öſter:

reich. Es iſt nur ein ſcheinbarer Widerſpruch, wenn die Romane ,, Vorſpiel“ und

„ Öſterreicher " hier als Gegenwartsromane bezeichnet werden , obwohl der erſte

unmittelbar vor dem Jahre 1866, der zweite in dem Kriegsjahre ſelbſt ſpielt.
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Denn was die Menſchen dieſer Romane an Gefühlen , Gedanken und Stim :

mungen bewegt, das rumort genau ſo wie damals auch heute noch in Millionen

von Herzen und Hirnen , iſt dasſelbe, was ſich in unſeren Tagen als Anſchluß

bewegung kundgibt. Mit prophetiſchem Geiſte ſind da politiſche Entwiđelungen

porausgeſagt, die ſich in unſerer Zeit, alſo nach Erſcheinen der beiden Romane,

erfüllt haben und dieſe daher als reine Gegenwart empfinden laſſen. Es ſind

Entwidelungen , die auch den Inhalt des Romans ,,Grenzland " bilden , der die

Eroberung der deutſchen Sudetengebiete durch die Tſchechen nach dem Umſturz

des Jahres 1918 ſchildert, und die in dem Roman ,, Zukunft " als geſellſchaft:

liche Zerſegungserſcheinungen und ethiſcher Zuſammenbruch erſcheinen , denen

nur die Jugend noch zukunftsgläubig ihr Ideal entgegenſtellt.

Politiſche Romane alſo. Ja, aber noch immer keine Tendenzromane, denn ſie

wollen nicht einen beſtimmten politiſchen Gedanken herausarbeiten , ihn dem

Leſer aufdrängen, ſie ſchildern nur das von einem politiſchen Sturme erfaßte

Leben, die Zeitereigniſſe, zeigen ſie im Spiegelbild der Seelen der verſchiedenſten

Menſchen und Menſchengruppen , in den Handlungen, die ſie bei ihnen auslöſen ,

und wie ſie dadurch zum Schidſal werden . Strengſte Objektivität zeichnet dieſe

Romane aus ; man findet weder völkiſche Tiraden und Phraſen, noch eine vom

völkiſchen Geſichtspunkt aus erfolgte Farben-, Licht- und Schattenverteilung.

Freund und Feind ſind unverfälſchte Natur, feines der ſich zu Abſchnitten

rundenden Bilder iſt geſtellt, jedes mitten aus dem Leben herausgeriſſen. Worin

das Völkiſche dieſer Romane eigentlich beſteht, iſt ſchwer zu ſagen. In irgend

welchen Uußerlichkeiten liegt es entſchieden nicht, ſondern man wird es nur im

Dichteriſchen zu ſuchen haben, in der Ergriffenheit des Dichters, ſozuſagen im

Beben ſeiner Stimme, wenn von Kampf und Not, Glück und Stolz des Deutſch

tums erzählt wird. Es liegt in dem unerſchütterlichen Glauben Hohlbaums an

die Zukunft des Deutſchtums, den er auf irgend eine geheime, man möchte faſt

ſagen : myſtiſche Art in ſein Werk ein- und auf den Leſer überfließen läßt.

Dieſes Aufrichtende, Tröſtende, Stärkende und Anfeuernde, das als latente

logik in den politiſchen Romanen Hohlbaums enthalten iſt, bildet auch den

ideellen Kern der Romantrilogie ,, Die deutſche Paſſion " , „ Der Gang nach

Emmaus“ und ,,Die Pfingſten von Weimar“. Von einem Roman im gewöhn

lichen Sinne des Wortes iſt bei keinem der drei Bände zu ſprechen , ſondern es

ſind dichteriſch geſtaltete Kulturbilder, die durch die Geſtalt eines Helden mit

einander verknüpft und zu einem Ganzen gerundet ſind. Der erſte Band führt

aus dem Blutgreuel des 30jährigen Krieges durch Kipper- und Wipperzeit und die

Nachklänge fanatiſcher Konfeſſionskämpfe zu den Raubkriegen Ludwigs XIV.;

der zweite ſchildert dann ſtudentiſches Renommiſtentum , Junkerübermut,
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Pietismus , landesfürſtlichen Deſpotismus und Franzöſelei; der leßte Auf:

klärung, Sturm und Drang und den Aufſchwung zur Höhe Goetheſchen Geiſtes.

Es würde gar nicht ſchwer fallen , zu all den einzelnen Kapiteln die geſchicht:

lichen Modelle zu finden ; in dem leßten Roman ſind ſie ja namentlich anges

führt : Nicolai, Leſſing, Klopſtock, die Göttinger, Bürger, Goethe. Aber darauf

kommt es Hohlbaum gar nicht an ; was er darſtellen will, iſt der Schidſalsweg

des deutſchen Volkes. Jammer, Not, Irrwahn, eigene Schuld, Selbſterniedri:

gung, Uneinigkeit, völkiſche Willensſchwäche ſind die einzelnen Stationen dieſes

Weges und doch führt er ſtetig aufwärts. Ganz von ſelbſt drängt ſich dem leſer

die Erkenntnis auf, daß ein Volk, das ſo Furchtbares erduldet hat, nicht um :

zubringen iſt, daß es Kräfte in ſich trägt, die auch aus Not und Schmach unſerer

Tage zu neuem Aufſtieg führen müſſen. Nicht mit einem einzigen Wort weiſt

der Dichter auf dieſen völkiſch -ethiſchen Kern ſeiner Dichtung hin ; es wird nur

Bild an Bild gereiht, jedes nicht nur im Zuſtändlichen , ſondern noch mehr in

den dargeſtellten Menſchen das Weſen der jeweiligen Epoche erſchöpfend und

mit einer Treffſicherheit charakteriſierend, die nur dort zu finden iſt, wo kultur

geſchichtliches Wiſſen ganz zu lebendiger Anſchauung geworden iſt. Wir ſehen

in den drei Romanen eine dichteriſche Entwicklungsgeſchichte des deutſchen

Seelenmenſchen , deren Wert in der Erkenntnis der unzerſtörbaren Kraft ruht,

welche dieſe Entwidlung trägt.

Gleichſam eine aus dem Allgemeinen ins Individuelle übertragene Parallele

zu dieſer groß angelegten Romantrilogie iſt der — allerdings ſchon vor ihr er:

ſchienene Roman ,, Die Amouren des Magiſter Döderlein “, in dem ſich

wildes Studentenleben zur Höhe der Aufopferung für das Vaterland in der

Schlacht an der Kaßbach emporläutert.

Was an dieſen Büchern künſtleriſch beſonders beſticht, iſt die ganz außer

ordentliche Naturtreue in der Darſtellung vergangener Zeiten und Menſchen,

die nicht durch den leiſeſten Fehlgriff, den geringſten Anachronismus geſtört

wird, die vollendete Spiegelung des Vergangenen in Ton und Rhythmus der

Sprache. Hier unterſtüßt der gelehrte Germaniſt den Dichter. In anderen

Büchern tut er es auch inſofern, als er ihm die Stoffe herbeiſchafft; ſo in dem

Roman ,, Der wilde Chriſtian " , der das Leben des unglückſeligen Chriſtian

Günther in ergreifendem Realismus nachzeichnet, ſo in den beiden Novellen :

ſammlungen ,, Unſterbliche " und „Himmliſches Orcheſter ". Erzählt erſteres

von Fiſchart, Abraham a Santa Clara, Klopſtock, Heinrich von Kleiſt, E. T. A.

Hoffmann, Grillparzer und Liliencron, ſo leşteres von Bach , Mozart, Haydn,

Robert und Clara Schumann, Otto Nicolai, Johann Strauß, Richard Wagner,

Bruckner und Brahms. Hohlbaum geht bei dieſen Novellen von der ganz
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richtigen Erkenntnis aus, daß es nicht ſo ſehr die großen Schickſalsſtunden ſind,

in denen ſich das Weſen eines Menſchen am deutlichſten enthüllt, ſondern die

Stunden des Alltags, des Sichgehenlaſſens, oder doch wenigſtens die Stunden

der kleinen Ereigniſſe. Solche Stunden läßt Hohlbaum in dieſen Novellen vor

uns auferſtehen und gerade dadurch bringt er uns die einzelnen Künſtler

menſchlich ſo nahe, wie nicht leicht ein anderer Dichter. Verfolgt er damit auch

keinen anderen Zweck, als das ſich ſelbſt geſchaffene Bild großer deutſcher

Männer aus ſich herauszuſtellen, ſo erreicht er doch ungewollt auch hier einen

völkiſchen Zweck, den, weite Volkskreiſe zu unſeren Großen hinzuführen und ſie

im Menſchlichen die künſtleriſche Größe ahnen und erkennen zu laſſen . Von

dieſem Standpunkt ſind auch die beiden kleinen Büchlein ,,Der Frühlings

walzer “ (die beiden Strauß) und „Die Herrgotts -Symphonie" (Bruckner und

Hugo Wolf) zu betrachten und zu werten . Iſt auch einiges in dieſen Büchern

vielleicht mit allzu leichter Hand hingeſchrieben , ſo entſchädigt dafür anderes

durch Liefe und Stimmungskraft, ſo daß der Geſamteindruck immerhin ein

bedeutender iſt.

Man hat Robert Hohlbaum wohl im Hinblick auf ſeine Vorliebe für die

deutſche Vergangenheit einen hiſtoriſchen Romantiker genannt. Leider iſt „Ro

mantit“ trog der vielen Bücher, die ſchon darüber geſchrieben wurden, ein bis

heute noch nicht feſt umriſſener Begriff. Wenn man darunter unter anderem

Verklärung der Vergangenheit verſteht, dann iſt Hohlbaum gewiß kein Roman:

tiker, denn er ſieht und ſchildert die Vergangenheit ſo, wie ſie uns der Griffel der

nüchternen Forſchung zeichnet, und er ſcheut ſelbſt vor den düſteren Farben nicht

zurück . Die Art mancher anderen völkiſchen Schriftſteller, uns glauben zu

machen, es hätte einmal eine deutſche Idealwelt gegeben, in der nur die deutſchen

Tugenden herrſchten , iſt Hohlbaum ganz fremd, denn er iſt ein helläugiger

Wirklichkeitsmenſch, der keinen Augenblick vergißt, daß gerade die deutſche

Geſchichte an dunklen Blättern überreich iſt. Aber er vergißt über dieſen nicht

die, von denen das Licht ausſtrahlt, in dem alles Große und Herrliche heran

gereift iſt, das uns ſtolz auf unſere Zugehörigkeit zu unſerem Volke ſein läßt,

auf dem deſſen Bedeutung für die Höherentwicklung der geſamten Menſchheit

beruht. Daß Hohlbaum dieſes Große, Herrliche nicht in äußerer Machtent

faltung, ſondern in den Großtaten des deutſchen Geiſtes, in dem Tiefenreich

tum der deutſchen Seele ſucht und findet, unterſcheidet ihn von denen, die das

Völkiſche im Auftrumpfen mit der gepanzerten Schwertfauſt ſehen , unter:

ſcheidet auch ſeine Verſe,die in den drei Bänden :,, Deutſche Gedichte",," ,,, Deutſch

land“ und „,Vaterland“ geſammelt ſind, von der Lyrik der geſinnungstüchtigen

völkiſchen Phraſe. Hohlbaums Verſe find Lyrik, wenn ſie ſich auch meiſt in
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epiſches Gewand kleiden . Sie ſind es, weil ſie nichts erzählen wollen, ſondern

das epiſche Kleið nur benußen, um einen völkiſchen Gedanken darein zu hüllen,

einem überwältigenden Gefühl einen großen Rahmen zu geben . Am erſten

könnte man ſie mit C. F.Meyers Balladen vergleichen , die ja auch nichts anderes

als zu Plaſtik gewordene Lyrik ſind. Au die glühende Liebe des Dichters zu

ſeinem Volk, all der jauchzende Stolz auf es, all der bergeverſeßende Glaube

an ein ewiges Deutſchland, dieſe Dreiheit, die den Kern der Proſawerke Hohl

baums bildet, hier brennt ſie in Verſen auf, die ſich oftmals zu hinreißend

hymniſchem Volklang erheben , beſonders in dem Bande ,, Vaterland “, der wie

kein anderer den Beweis erbringt, daß völkiſche Dichtung reine große Kunſt ſein

kann, wenn ſie einer Perſönlichkeit entſpringt, in der ſich völkiſches Denken und

Fühlen zu religiöſer Inbrunſt verdichtet hat.

Hohlbaums Weſen und Werk laſſen ſich nur in ihrer Einheit richtig erfaſſen,

weil beide nicht voneinander zu trennen ſind. In dieſer Einheitlichkeit liegt die

Wucht begründet, mit der er auf uns wirkt, in ihr liegt auch ſeine Bedeutung als

Dichter, denn - man kann die alte Binſenweisheit nicht oft genug wiederholen

- jedes Dichterwerk iſt nur ſoviel wert, als der Menſch , welcher dahinterſteht.

Robert Hohlbaum
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Zur Bilanz der jüngſten literariſchen Vergangenheit
Von 1900 bis 1925

Von Hans Brandenburg (Schluß)

IV . Der Bühnen - Erpreſſionismus

em klaſſiſchen Drama, dem Wortdrama großen Stils, widmete ſich

das Theater des Naturalismus nur wie einer mühſamen , unabweis:

lichen und freudloſen Pflicht. Und das geſchah überhaupt nur noch auf den

Hof- und Stadttheatern . Die ſüßlich maleriſche Kuliſſe verſchleppte und zer:

ſtückelte mit ihren Auswechſelungen den Gang der Handlung und war außer:

DI
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dem als Schallfänger der Tod der Akuſtik, und Spiel und Wort der Dar

ſteller kannten keine Versſtrenge mehr und hatten nicht die Spur einer jam

biſchen Haltung. Wie die „ Hochgebildeten “ der vorigen Generationen gedacht

haben , dafür kann der als lobeshymnus gemeinte Ausſpruch Carl Ludwig

Schleichs ein hiſtoriſches Zeugnis ſein , daß ,der eigentliche Zündfunke zum

Naturalismus und Bühnenrealismus der unvergeßliche Joſeph Kainz durch

ſein rhetoriſches Zerpflüden des Schillerſchen Sambus zu einer atemlos her:

vorgeſtoßenen Proſa, durch die Zerreißung des Pathos in eine reale, unglaub

lich überzeugende Vortragsweiſe, etwa um 1882 herum geweſen iſt “.

Aber ſchließlich regte wenigſtens ein romantiſcher Naturalismus ein.

Noch haben die Bühnenautoren den ſcharfen Wirklichkeitsſinn der drama:

tiſchen Geſellſchaftskritiker, allein er iſt reizbarer, artiſtiſcher und ſpielender

geworden, er koſtet gern das Unberechenbare und Irrationale der Wirklichkeit

aus und biegt daher das Wirkliche gern ins Phantaſtiſche um. Nur iſt auch

das Reich des Phantaſtiſchen nicht das Reich der Phantaſie, wo die Wirklich

keit beherrſcht und überwunden oder vielmehr in eine höhere Wirklichkeit ges

hoben iſt, ſonſt wäre z . B. der Film nicht ſo phantaſtiſch. Statt der franző :

fiſchen kamen nun ruſfiſche Stücke mit ihrer ſentimental-larmoyanten Szenen :

führung, Schauſpieler und Regiſſeure wetteiferten , den Naturalismus phan

taſtiſch flimmern zu laſſen , wozu ja ſchon Strindberg und Wedekind den An

ſtoß gegeben hatten . Man trat aus dem Bereich des Milieu- und Geſell:

ſchaftsſtüđes in das Myſtiſche, Symboliſtiſche, Groteske, kehrte zu Vers ,

buntem Spiel, Rhythmus und Märchen zurück, wußte darum auch in romans

tiſchem Sinne manche Vergangenheit, ſo Shakeſpeare und den jungen Schiller ,

zu erneuern , erſeßte die plumpe Illuſion der realiſtiſchen Ausſtattung durch

eine feinere, von Malern und Kunſtgewerbe geſchaffene Dekoration . Aber in

dieſer Richtung kam literariſch nicht viel Neues nach : der ſogenannte ,,Er

preſſionismus “, der mit ſo viel Feindſchaft gegen den Naturalismus auf den

Plan trat, iſt doch im Ganzen unbedeutender und unfruchtbarer als das, was

er ablöſte, ja, er iſt im Grunde ſelber nur Naturalismus, wenn auch einer in

melodramatiſcher und finomäßiger Zurüſtung. Mit ihm verglichen , hatte

der alte Naturalismus, dichteriſch und darſtelleriſch, geradezu eine Fülle

des Lebens, und es lebte in ihm wenigſtens jener Geiſt der Anklage, der in der

Menſchheit nie verſtummen darf.

Wenn man jeßt einmal ältere Luſtſpiele aufführt, ſo geſchieht es unter

reichlicher Entfaltung dekorativer Scherze, ſzeniſchen Kunſtgewerbes ; es

werden etwa Kühe an die Wand gemalt oder Holzpferde geritten . Das iſt im

Theaterſinne ſo unrecht wie möglich : denn der Bühnenſpaß hat nicht in der
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Ausſtattung, ſondern einzig und allein in der ſchauſpieleriſchen Darſtellung

zu liegen. Die Ausſtattung muß dabei ernſt genommen werden , denn wenn

man mit ihr in falſcher Überlegenheit den Stil älterer Stücke und ihre Art von

Theater ironiſiert, ſo iſt der Spaß, der ja auch ernſthaft ſein muß, verdorben .

Wo es noch einige ältere Theaterkultur und -tradition gibt, wie in Wien, emp:

findet man es demgegenüber als eine Wohltat, daß das Szeniſche zurücktritt

und daß man doch etwa ein richtiges Zimmer und eine richtige Bauerntenne

erblict. Ich ſah dort im Akademietheater einmal Neſtroys „ Zerriſſenen " mit

ſeinem überſtrömenden ulk und all ſeinem Liefſinn in dieſem Ulk. Da ſagt

man ſo oft, es gebe, vielleicht außer „Minna von Barnhelm “, teine klaſſiſche

deutſche Komödie. Und dabei gibt es Neſtroy und gibt es vor allem Raimund.

Wien hat das Glück genoſſen , daß ſeine beiden komiſchen Klaſſiker aus ſeinem

echten Volkstum und zugleich, als Komiker und Schauſpieler von Beruf,

unmittelbar aus ſeinem echten Theater ſchöpfen konnten. Und es genießt das

Glück, in dieſen alten und ewig neuen Stücken, durch das Medium boden:

ſtändiger Schauſpielkunſt, noch immer ſein Volkstum geſpiegelt zu ſehen .

Der heutige „ erpreſſioniſtiſche “ Autor hat dasſelbe Recht wie Neſtroy, in

das Leben ſeiner Zeit zu greifen und ſo, ſtatt lokaler Enge, äußere Weltweite

und doch das Irrationale, alſo z. B. die Poeſie von Verkehr, von Reiſe- und

Hotelbetrieb auf die Bühne zu bringen : etwa – wie es geſchehen iſt — mit-

dem Thema „ Einer für den anderen “ . Aber dies Thema wird unverſehens zu

einem „ Einerſeits und andererſeits “ , zwiſchen denen ein moraliſcher Rela:

tivismus balanciert, der nicht an ,,das Gute“, ſo doch an die Güte“ glaubt.

In Neſtroys genannter Poſſe iſt, genau wie hier, ein von ſeinem Reichtum

angeekelter Menſch, der nach einem neuen Leben ſucht, der Held ; aber damals

gab es das Wort ,,Gott “ als Modewort noch nicht, und Neſtroys ,, Zerriſſener ''

ſucht und findet darum auch nicht den Weg zu Gott, ſondern nur denjenigen

zu einer herzigen Frau, die viel tapferer als die neueſte Komödienheroine iſt.

Dabei iſt er viel erſchütternder zerriſſen als der moderne Globetrotter, und

Neſtroys tiefer Welt- und Menſchenblic , daß auf unſerer Erde jeder gegen

den anderen ſteht, iſt eine viel mächtigere Vorausſeßung echten Humors.

Neſtroys Figuren ſind durchaus „ Rollen “, aber wie vertieft er ſie zu Menſchen.

Die Menſchen der erpreſſioniſtiſchen Komödie dagegen ſind nur hochliterariſche

Drahtpuppen und geiſtreichelnde Maſchinen .

Es gibt im München unſerer Tage noch einen wirklichen und wahrhaftigen

Komiker vom Schlage Neſtroys. Karl Valentin , dieſer Mann aus dem Volke,

iſt Jahr für Jahr über die Podien der Münchener Kneipen und Kabaretts ges

zogen , bis ihm ſein Ruhm die große Bühne eroberte. Er iſt eine ſpindeldürre,

-

394



Die ſchöne literatur Nr. 9 / September 1926

anatomiſch völlig unglaubwürdige Erſcheinung, die — ein ungeheures Para:

doron – über ein trockenes , ſcheinbar unbeholfenes Phlegma verfügt, mit

dem ſonſt nur die Dicken und Dickſten begnadet ſind. Und die Eigenart ſeiner

Stüđe“ beſteht darin , daß im Grunde überhaupt nichts geſchieht, daß in

ihnen der Zeitbegriff aufgehoben iſt. Als „Handlung“ erleben wir Zweck:

loſigkeit und Selbſtzweck eines ewig im Kreiſe führenden Wort- und Wiß

geplänkels von unlogiſcher Logik, über das man lacht, bis einem der Bauch

und alle Glieder ſchmerzen. Dabei iſt alles von der größten Lebenswahrheit,

und es liegt den Einfällen die Zwieſpältigkeit alles echten Humors zugrunde :

Mißtrauen gegen das Leben, Mißverſtändnis zwiſchen den Menſchen und

ausſichtsloſer Kampf mit der Lüce des Objekts. Valentin ſpiegelt das

Münchenertum ſo genau wie Neſtroy das Wienertum , und beide haben auch

das gänzlich Unliterariſche gemein . Aber welch ein von Valentin nicht einmal

geahnter Weg war es noch, auf dem in dem glücklichen klaſſiſchen Wien ein

Komiker das Menſchliche ins Dichteriſche führte !

Die bekannteſten Träger des Erpreſſionismus waren ſehr raſch erledigt.

Ein Stück wie Kornfelds ,,Verführung“ iſt typiſch für die Lechnik dieſer Gene

ration, die rein erkenntnismäßig manches von dem , was uns not tut, erfaßte,

aber mit ihren Mitteln im Maßſtabloſen, Unkontrollierbaren verſumpfte:

alles iſt möglich und alles iſt erlaubt, wenn auf der Bühne jemand hinter

Schloß und Riegel geſeßt wird und doch alle übrigen Geſtalten bei ihm ein

und ausgehen , als ſeien es lauter auferſtandene Chriſtuſſe, die durch ver

ſchloſſene Türen bringen . Und ebenſo typiſch iſt Haſenclevers ,,Der Sohn “ ,

dies jeßt ſchon geſtrige Dokument der Vatertyrannei und des literariſchen

Vatermords, dieſes papierenen Rebellentums, beſtehend aus Lyrik, Rhetorik

und ſchlechtem Deutſch, völlig undramatiſch in ſeiner Unfähigkeit, von allen

Seiten zu ſehen und auch das Gegenſpiel Menſch werden zu laſſen. Haſen

clevers nächſtes Drama war ein Wettlauf mit den Mitteln des Kinos, ein

balladesker Schauerfilm , darin das Wort zum Lelegramm zuſammen

ſchrumpfte, und ſein drittes , „ Jenſeits “, ein Dramolett und Duett, von einem

Dritten, Unſichtbaren , ſchon Geſtorbenen mitgeſpielt und entſchieden ; dies

Stüdchen iſt wenigſtens voller Feinheit, aber Fineſſe allein verſpricht keine

Dauer. Werfel, der begabteſte Vertreter des neuen humanitären Pathos, iſt

wenigſtens inzwiſchen gereift und menſchlich-künſtleriſch weitergeſchritten, er

findet für ſeinen manifeſtierenden Subjektivismus immerhin mehr und mehr

Subſtanz; ſeine „,drei Phaſen und dreizehn Bilder“ von „ Juarez und Mari

milian“, die Geſchichte jenes unglüdlichen Habsburgers auf dem Thron von

Meriko, iſt ein dichteriſches Werk, klug, ja tief oder doch voll von Wiſſen um
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das leben, voll von Menſchentum öſterreichiſcher Form , aber keine Tragödie,

ſondern nur eine Hiſtorie, und natürlich die Hiſtorie eines Schwachen , über :

haupt kein Drama, ſondern – wie heute immer und immer wieder – eine

dialogiſch -epiſche Bilderfolge.

Aber man ſehe, wohin ein Georg Kaiſer gekommen iſt. Gewiß war Suder :

manns Ernſt unerträglich, doch ſeine Komik, ſeine Wißblattdraſtik, ſeine

Sitten-, Milieu- und Typenſchilderung waren ausgezeichnet, und Kaiſer kann

durchaus nicht mehr für ſich in Anſpruch nehmen . Hier „ Erpreſſionismus “,“ ,

dort „,Naturalismus" ? Nein , hier wie dort nur platter Naturalismus

hier nur Mode und Jargon von 1923 und dort Mode und Jargon von 1898.

Wenn ſich Kaiſers ,Nebeneinander " ,, Volksſtück " nennt, ſo wäre dem ent

gegenzuhalten , daß man heute noch altmodiſch genug ſein kann , vielmehr im

Wilhelm Tell" ein Volksſtück zu ſehen und in jeder anderen Dichtung, von

der Erhebung und Feſtlichkeit ausgehen. Die Abſichten Kaiſers ſind allerdings

klar : auch er hält die Technik des Kinos für die Art des heutigen Sehens, er

möchte aus dem Film etwas wie die neue Kunſtform einer modernen Bühnen :

ballade und -moritat herausdeſtillieren , eine expreſſioniſtiſche Weiterentwick:

lung der dramatiſchen Kurzſchrift und Bilderjagd eines Georg Büchner, des

„ Woyzek“-Dichters. Der Titel roll beſagen , daß hier mehrere Handlungen

nebeneinander “ herlaufen : diejenige eines Mädchens, das ſich mit einem

Lebemann eingelaſſen hat, diejenige des Lebemannes, der in ſeinem Abſchieds:

brief dem Mädchen vom geplanten Selbſtmord abrät, und diejenige eines

Pfandverleihers, der dieſen Abſchiedsbrief unabgeſchickt in der Taſche eines

verſeßten Frades findet und, auf phantaſtiſcher Suche nach dem Mädchen ,

ein Menſchenleben retten zu müſſen glaubt. Das Mädchen macht bei einem

Bräutigam und der lebemann beim Kino ſein Glück, während den Pfand

verleiher und ſeine Tochter der wilde Altruismus ins Unglück ſtürzt, nämlich

in Konflikt mit den Gefeßen bringt und zur Gasvergiftung treibt. Er ſollte ſo

etwas wie eine Doſtojewſkiſche Figur werden , aber er iſt nur ein Narr von

falſcher Sentimentalität, ein Sudermann-Held. Doch Sudermann bringt

ſtets eine gut gezimmerte Bühnenhandlung zuſtande. Bei Kaiſer dagegen iſt

alles zerfeßt, aufgelöſt, atomiſiert, ſeine Satire iſt kahl und blechern , ſein

Dichtertum eine Grammophonmuſik, die einen höhniſchen Shimmy und un

echte Gefühlstöne tutet. In der Bühnenausſtattung ſollen ſich die drei Räume

der drei Handlungen durchdringen , ſo wie auf expreſſioniſtiſchen Bildern die

Räume ineinander übergehen. Und hier iſt denn auch ein dramatiſches Gegen :

ſtück zu der maleriſchen „neuen Sachlichkeit“ , zu der Kloakenkunſt eines

Beckmann und George Groſz.
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Friß von Unruh, der Liebling literariſch - intellektueller Großſtadtkreiſe, der

Verkündiger des Pazifismus, der Prediger und Lendenzdichter, hat wenigſtens

das Blut eines Theatralikers. Daß er im Krieg mitgekämpft hat, daß er ur

ſprünglich Offizier war, daß er aus dem preußiſchen Militäradel hervorgegan

gen iſt, hat ihn berühmter gemacht als andere Apoſtel ſeiner Richtung unter

den modernen Literaten : er hat den Fanatismus und die Eignung zu Demon

ſtrationszwecken wie jeder zum Paulus gewordene Saulus. Aber niemand

kann aus ſeiner Haut, darum bringt es Unruh nur zu rhetoriſchen Geſchwulſten ,

zu epidermiſcher Geſchwollenheit. Ein Dichter iſt er in einem älteren Stück,

„louis Ferdinand, Prinz von Preußen“, das noch ein Drama des Haſſes

gegen Franzoſenherrſchaft, ein Drama von der Ehre des Schwertes war,

aber mit ſeiner tragiſchen Anlage nicht bis zur Tragödie gelangte. Es handelt

von jenem Hohenzollernprinzen , der, unmittelbar vor dem Zuſammenbruch

der preußiſchen Armee bei Jena und Auerſtädt, in einem Vorpoſtengefecht bei

Saalfeld fiel. Dieſer louis Ferdinand iſt ein junger Schwärmer, ein Muſiker,

ein Beſchüßer der Künſte, ein ritterlicher Lebemann voll Latendurſt, der die

Königin Luiſe anbetet, aber ſeinem Vetter, dem ſchwankenden und ſchwachen

König, die Meinung zu ſagen wagt. Es gärt in der Armee, die alten Paladine

Friedrichs des Großen wollen die Schmach, die dem Lande durch Napoleon

geſchieht, nicht ertragen , der Kriegsrat Wieſel arbeitet darauf hin, daß der all

gemein geliebte Prinz an die Spiße jener Militärrevolte tritt und ſich von ihr

und vom Volke auf den Thron heben läßt. Aber Louis Ferdinand kann ſich

dem König weder fügen, noch ihn verraten – er kann nur ſterben . Es iſt höchſt-

merkwürdig zu ſehen , wie auch das große Talent Unruhs gleich dem ganzen

dramatiſchen Erpreſſionismus im Grunde durchaus auf der Linie des ver :

floſſenen Naturalismus bleibt, den er ablöſen und überwinden will und mit

dem er doch beſtenfalles alle Vorzüge und Schwächen teilt : die Vorliebe für

Helden, die keine ſind, das Novelliſtiſche, die Stärke in Milieuſchilderung und

Genre, die Verwandtſchaft mit dem „ Sturm und Drang" des achtzehnten

Iahrhunderts, ſo daß der Verſuch zum Hiſtoriſchen , wie ſchon Hauptmanns

,, Florian Gever", mit dem Profaſtil des ,, Göß " und der ,, Räuber“ liebäugelt.

Unruh hat den preußiſchen Hof und die Zeitſtimmung von 1806 ungeheuer an

ſchaulich gemacht, er glänzt im romanhaften Nebenbei, im anekdotiſchen

Drumunddran, er iſt groß im Kleinen , vor allem im wirkungsvollen ſzeniſchen

Augenblick, allein er verſagt im Geiſtigen und darum auch im eigentlich Dra:

matiſchen , er vermag die izen:ſche Spannung nicht hinzuhalten, zu wölben ,

mit ihr zu bauen, ſondern erläßt ſie im kurzatmigen Kleingewehrfeuer ſchneller

Entladungen verpuffen, er iſt kein Tragiker, er iſt auch kein Tänzer: 0. h. er iſt
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nur ein Virtuos der Beweglichkeit, aber kein Meiſter beherrſchter Bewegung.

So bleibt ſein Stück nichts als ein blendender und lehrreicher Geſchichtsfilm

in vielen Bildern und vielen Worten .

Aber wir müſſen auch durch Kaiſer und Unruh hindurch. Alle dieſe Groß:

ſtadtformen , dieſe Experimente, dieſe Zeiterploſionen ſind nötig, ſie ſind ein

Zeichen eines unerſchöpflich vielfältigen Lebens und Geſtaltungsdranges, ſie

machen die Bahn frei für ein künftiges deutſches Theater, ſie fordern ſchließ:

lich dringend eine Reaktion heraus, eine Kriſis, eine Reinigung, einen Neu:

beginn. Niemand von dieſen Neuen iſt im Grunde bisher über den Naturalis:

mus hinausgekommen : über die Determination, über Milieu und Herkunft,

über die Scholle, kurz, über das Mütterliche. Doch es iſt ſchon viel, wenn der

Expreſſionismus wenigſtens wieder den Ruf des göttlichen Vaters ver:

nimmt : den Ruf des Geiſtes, den Ruf nach Tat, nach Form und Stil.

Ich denke hier an Ernſt Barlach , die reinſte, die einzig unbeſcholtene Künſt:

lernatur unter den bekannteſten Trägern der neueren problematiſchen Bühnen

verſuche, und an ſeine Dichtung „ Der tote Tag ". In dem großen Flur eines

nordiſchen Hauſes, wo Kobold und Alb, teils ſichtbar, teils unſichtbar, ihr

Weſen treiben, leben Mutter und Sohn, und der blinde Wanderer tritt herein,

den die Frau ehemals liebte, den ſie aber verließ, um dem Ruf eines Gottes zu

folgen und ihm ihr Kind zu gebären. Nun hat der längſt entflogene Gott ſein

Roß geſchickt, das draußen ſcharrt, den „ ,Lag“ , die „ Morgenſtunde" , die den

Sohn zu Daten und Heldentum entführen ſoll. Aber die Mutter will den

Sohn nicht laſſen und tötet das heilige Roß, deſſen Fleiſch ſie, zu ſeinem und

ihrem Untergang, zum Mahle bereitet. Wir haben ſeit Strindberg und Doſto:

jewſki an nordiſchem Geiſterſpuk, an wühlendem und brauendem Nebel,

Dunkel und Halbdunkel des Geiſtes genug und übergenug. Barlach iſt einer

der ſtärkſten lebenden Graphiker - als Dichter beweiſt er ebenfalls, daß er

wahrer Geſichte und Viſionen mächtig iſt. Aber das Wort, zu dem er zu greifen

ſcheint, um, über das Bildliche hinaus, ein geiſtiges Band ſeiner Träume zu

Finden, zerfließt ihm ins Uferloſe, ein Dramatiker iſt er nicht, und auf der

Bühne weiß er ſich und uns vor feierlich langweiliger und unklarer Mono:

tonie nicht zu ſchüßen . Für dumpfe Erdgebundenheit findet er bildlich ſtarke

Symbole, die eine echte Mythik haben und unter einem uralten blutigen Nord

licht wie aus Zeiten der Edda her zu ſtehen ſcheinen.

Wer von den neuen Dramatikern beſteigt endlich „Morgenſtunde “, das

Götterroß ?

I /
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Eur

Geſammelte Werke

Fontane, Theodor : Beſamtausgabe der erzählenden Schriften. 9 Bde

in 2 Reihen . Berlin : S. Fiſcher 1926. (89) Se Leinen 36 M.

1. Reihe, Bd 1 : Gedichte. Vor dem Sturm I. (LXXII, 643 S.)

8 wird Zeit und wäre lange ſchon eine Ehrenpflicht der Verleger Fontanes,

uns eine würdige Geſamtausgabe der Werke des Dichters vorzulegen.

Seit den Kriegsjahren war ſogar die Ausgabe ſeiner erzählenden Schriften

nur noch eine unvollſtändige Auswahl. Jeßt kündet der Verlag wieder eine

vollſtändige Ausgabe an , die ſämtliche erzählenden Schriften enthalten ſoll,

auch die autobiographiſchen. Der uns vorgelegte erſte Band bringt außer:

dem die Gedichte vollſtändig, auch ſolche aus dem Nachlaß. Ferner enthält

der Band den Roman ,, Vor dem Sturm “ , Erſter Leil. Die Ausgabe iſt ſchön

und würdig ausgeſtattet. Ernſt Heilborn hat ein gut orientierendes Vorwort

dazu geſchrieben. Bei den Gedichten iſt das Jahr der Entſtehung angegeben.

Will Vesper.

Gotthelf, Jeremias : Kleinere Erzählungen . Hrsg . u. mit e. Einführung ver

ſehen v. Rudolf Hunziker. 2 Bde. Erlenbach - Zürich : Eugen Rentích 1925.

(448, 461 S. gr. 8 °) Je Halbleinen 5 M ; Leinen 6 M ; Halbleder 8 M.

(uf die ſchöne Gotthelf-Ausgabe des Verlages Rentſch man darf ſagen

Hdie einzige in jeder Beziehung würdige Gotthelf-Ausgabe iſt hier

ſchon nachdrücklich hingewieſen worden. Die elfbändige Volksausgabe der

großen Romane wird jeßt um zwei Bände vermehrt, die die beſten der kleineren

Erzählungen bringen . Ein dritter Band Erzählungen wird in Ausſicht geſtellt.

Auch hier ſtüßt ſich der Lert auf die Handſchriften und erſten Drucke und iſt

ſo in jeder Beziehung zuverläſſig und echt. Man muß es immer wieder be:

tonen , daß dieſer große Epiker, einer der größten unſerer Sprache, in jede

deutſche Bücherei gehört. Vor allem die Schul- und Volksbüchereien ſeien auf

ihre Pflicht hingewieſen . Will Vesper.

Kipling, Rudyard : Ausgewählte Werte . Leipzig : Paul Liſt 1925. (El. 8 )

Kim . Übertr. v. Hans Reiſiger. ( XLIII, 430 S.) Leinen 7.50 M.

Das neue Dichungelbuch . Übertr.v. B.Hauptmann . (IV , 290 S.) Leinen 6.50M.

Kleine Geſchichten aus den Bergen. Übertr.v. Wilh. Lehmann. (IV , 324 S.)

Leinen 6 M.

Puc vom Buchsberg. Übertr. v . Ernſt Hardt. (IV, 254 S.) Leinen 6.50 M.

Dunkles Indien. Übertr. v . Guſtav Meyrinf. (IV, 368 S.) Leinen 7 M.

ie ſehr hübſch ausgeſtattete, trefflich überſeßte Ausgabe von Kiplings

Erzähler, mehr, einer der großen Dichter der Weltliteratur, ein klarer, ehrlicher

Geiſt und ein männlicher Charakter. Von ihm kann nur eine geſunde kräftigende
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Wirkung ausgehen. Vor allem möchte man ihn in den Händen der heran:

wachſenden deutſchen Jugend ſehen ; er könnte ihr ſo etwas wie ein Erlöſer aus

dem öſtlich nebuloſen und dem pſychoanalytiſchen , pſychopathiſchen Schwulſt

werden, dem ſie heute vielfältig verfallen iſt. Staunenswert, wieviel bedeutende

große Erzähler die Engländer ſeit Fielding und Swift hervorgebracht haben,

wahrhaft Dichter des ganzen Volkes, die zu dem Anſpruchsvollſten wie zu dem

Einfachſten ſprechen . Bei uns ſpricht auf dem Markt der Literat, der Dichter in

der Einſamkeit und Verlaſſenheit. Bei ihnen iſt der Dichter die Stimme der

großen weltumſpannenden Volksgemeinſchaft. Aber ſeit wann ſind wir denn

auch ein Volk ? Will Vesper.

Flaubert, Guſtave : Werke. Säkular - Ausgabe. Minden : J. C. C. Bruns 1925.

(89) Je Halbleinen 10 M ; Halbpergament 12.50 M.

2. Salambo. ( VIII, 424 S.) Überſ. v . Friedr. von Oppeln - Bronikowſki.

8. Oramen (Randidat. Schwache Geſchlecht). Überſ. v . Berta Huber . ( XII , 280 S.)

ieſe würdige von Marcus Behmer ausgeſtattete Ausgabe iſt die einzige

bald vollſtändig wird. Die Überſeßungen ſind ausgezeichnet. ,, Salambo“ wird

immer das Muſter eines großen hiſtoriſchen Romanes bleiben , in dem eine

ganze vergangene Kulturepoche mit magiſcher Gewalt heraufbeſchworen wird.

Die ,, Dramen", zwei biſſige Zeitſatiren , die auch heute noch durchaus aktuell

ſind, möchte man gerne einmal auf der Bühne ſehen . Die Bedeutung Flauberts

wird durch ſie freilich nicht weſentlich erhöht. Der überſchäßung Flauberts vor

etwa dreißig und zwanzig Jahren iſt heute zu Unrecht eine fühle Gleichgültigkeit

gegen ihn gefolgt. Dieſe ſchöne Ausgabe wird dazu beitragen, daß man ihm

ohne Über- und ohne Unterſchäßung wahrhaft gerecht wird. Karl Wilhelm.

Mérimée, Prosper : Beſammelte Werke. Hrsg. v . Arthur Schurig. Berlin :

Buchenau & Reichert 1925/26 . (89) Je 5 M ; Leinen 8 M ; Pergament 25 M.

1. Novellen I. (539 S., 2 Taf.) 2. Novellen II . Gußle . (408 S., 1 Taf.)

3. Die Bartholomäusnacht. Eine tragiſche Liebſchaft. (371 S., 1 Taf.)

4. Briefe an eine Unbekannte. (359 S., 1 Taf.)

érimées klaſſiſche und noch immer lebendige Novellen verdienen dieſe

1

,
blick über das ganze Werk des Dichters ermöglicht, von dem man ſonſt bei

uns, außer ,, Carmen“, nicht mehr viel kennt. Neben Balzac, den Rieſen , darf

man ihn freilich nicht ſtellen , aber neben Stendhal und Flaubert behauptet er

ſich würdig mit ſeiner klaren verwegenen Art, Menſchenſchickſale und ganze

Zeitepochen in gedrängteſten Rahmen zu geſtalten. Man hat irgendwie das Ges

fühl, als ſchriebe er mit dem Degen, alles gehauen und geſtochen und der legte

Stich ſißt immer im Herzen. Förn Oven.
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B

Romane und Erzählungen

Molo, Walter von : Bobenmak. Roman. München : Albert Langen 1925 .

(225 S. 8 °) 3 M ; Leinen 5.50 M.

Derſ.: Ums Menſchentum . Der Roman v. Schillers Jugend. Wohlfeile Volts.

ausgabe. Ebd. 1925. (202 S. 8 ) Halbleinen 4 M.

obenmaß iſt der zweite Band einer Trilogie, die ganz kürzlich mit dem

Roman ,,Im ewigen Licht “ zum Abſchluß gekommen und deren erſter

Band „, Auf der rollenden Erde " betitelt war. Ihr Held hat den wunder:

lichen Namen Bobenmaß und iſt wie ſein Schöpfer ein Ethomane, einer, der in

allen menſchlichen Verhältniſſen , die ihm faul und verlogen ſcheinen , ein

greifen muß, manchmal mit zarteſter Güte, meiſt aber mit rückſichtsloſeſter

Härte. Im dritten Band wird er ſogar zum Mörder, um eine Seele zu retten .

Eine beſondere Vorliebe hat er für die Stiftung, löſung und Kittung von Ehen.

Eine Inhaltswiedergabe im einzelnen iſt bei der ungeheuren Fülle von Perſonen

unmöglich. Es iſt gar kein Roman, ſondern eine Reihe von Augenblicksauf

nahmen der unermüdlichen Tätigkeit des rätſelhaften Herrn Bobenmaß, den

alle Frauen lieben , obgleich er weder ſchön noch manierlich iſt, und der alle

Männer durch ſeine unbeugſame Redlichkeit beſchämt. Eine gewiſſe Ähnlichkeit

hat er in ſeiner Rolle (das Wort paßt buchſtäblich, da das Buch aus lauter

Szenen beſteht !) mit dem Mittler in den „ Wahlverwandtſchaften “, aber wo

dieſer diskret und verbindlich iſt, iſt er heftig und unhöflich. FürMolo den Dichter

bedeutet dieſe Bobenmaß-Trilogie keine erfreuliche Leiſtung. Der Geſtalt haftet

zu viel Konſtruktion und erzieheriſche Abſicht an , und die atemloſe Film

technik der Darſtellung wirkt ſehr ermüdend.

„Ums Menſchentum " iſt eine wohlfeile Volksausgabe des erſten Bandes des

bekannten Schillerromans. D. Hachtmann.

Brandenburg, Hans : Traumroman . Leipzig : H. Haeſſel 1926. (76 S. kl. 8 °)

1.80 M ; Leinen 3.80 M.

sin verblüffendes Werk im Rahmen von Brandenburgs Geſamtſchaffen !

Mit einer geradezu unheimlichen , faſt ſomnabulen Sicherheit ſteigt der

Dichter in die Welt jenſeits des Tagesbewußtſeins, erfaßt, wie inmitten dieſer

Dinge ſie ſelbſt zugleichniederſchreibend, ihr ſeltſam proportioniertes Čempo

bald überſtürzung in der ablaufenden Phantaſiekette, bald launiſches, gleich :

ſam umſtändlich hinter den Erſcheinungen irgendwo Wahres witterndes Ver

weilen. Erſtaunlich iſt das Zweifeln des Traumes an ſeinem Wirklichkeits

beſtand erfaßt, und in phantaſtiſchen Übertürmungen ſchwindelt Begehren , es

möchte doch ſo ſein und bleiben, und Entſeßen , daß wirklich und unrettbar das

Geſchaute ſeine erbrückende Kette von Folgen und Aberfolgen des Geſchehenen

I

2

1/

E
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um den Träumenden ziehe . Wie ein Kaleidoſkop immer wieder neue Bes

ziehungen knüpft, ſo tanzt dieſe Gaukelei an uns vorüber, hiſtoriſche Ge

ſchehniſſe und Kataſtrophen unter Perſönliches mengend, Wunſch, Hoffnung

und Verzicht in einem Atem wahrſcheinlich und unmöglich nahe zuſammen :

preſſend, und unter ſolch tollem Gewirr taucht auf einmal wie ein richtung

weiſender Stern der Gedanke auf, daß ſich wie in einer modernen Walpurgis:

nacht hier alle nur denkbaren Stilarten und Weiſen, das Wort zu ſeßen , ein

groteskes, aber in ſich wahres und dem Stoff gemäßes Stelldichein gegeben

haben. Friß Rostosky.

Reller, Hans Wilhelm : Die verwandelte Erbſchaft. Roman . Baſel: Verlag

für freies Geiſtesleben 1925. (256 S. fl. 8°) 3.60 M.; Pappe 4.50 M.

in Erſtlingswerk ? Begabt, ſcharfäugig. Noch ein bißchen dünn vielleicht,

aber auf Weſentliches konzentriert, eindringlich, gehaltreich. Schon der zu:

nächſt irreführende Titel bekundet (nach Kenntnis des Inhalts ) einen nicht ges

wöhnlichen Kopf. Man darf – ſo möchte es ſcheinen - hier Erwartungen

hegen ? Georg Hallmann.

Frant, Bruno : Trend. Roman e. Günſtlings. Berlin : Ernſt Rowohlt 1926.

(329 S. 89) 5 M ; Leinen 7.50 M.

ies Werk macht nachdenklich. Nicht wegen ſeines Inhaltes, ſondern als

E

,

-

ingeniöſen Anfang, der ſchlechthin Höchſtes erwarten läßt. So ſparſam , mager

und doch zugleich ſo außerordentlich reich, bewegt, „, friederizianiſch " in Lempo,

Knappheit und gleichzeitiger Fülle der Aſpekte, das „ Senſationelle “ durchaus

von innen her, vom Stoff, dem Milieu , der Atmoſphäre her entwickelt, die Zu:

führung der beiden Friedriche - des Königs und Trends — ro virtuos-meiſter:—

lich, ſo vollkommen bildhaft erſchöpfend in ein paar Strichen - es durchrieſelt

einen , als Refler, das Glück ſchöpferiſcher Mächtigkeit des Dichters. Und dann

verſagt die Kraft, verſidert der Zuſtrom der Geſichte, und man wird abgeſpeiſt

mit einer ziemlich brüchigen Parallelerzählung : einmal eines faſt trocken an :

mutenden Berichtes wohl zu ſtoffnahen Geſchehens bei Trend , und andererſeits

epiſodenhafter Bilder, von dazu unbeſchwingter, der Faſzinationskraft ermans

gelnder Rekonſtruktionen überlieferter Fridericiana. Es macht den Eindruc,

als ob das dritte Element, die Geſtalt und der ,, Roman “ der Königsſchweſter

Amélie, die ſchöpferiſch -viſionäre Kraft des Autors in Feſſeln geſchlagen habe,

er muß da innerlich auf eine Hemmung geſtoßen ſein , die rückwirkend ſeine

Geſamtkraft gelähmt, paralyſiert hat, ſo daß alles Weitere eine bewußt ſchrift:

ſtelleriſche Leiſtung von Rang iſt, wo im Anfang geniale Intuition manifeſt

wurde. Georg Hallmann.
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Landsberger, Arthur: Berlin ohne Suden. Roman. Hannover : Paul Steege

mann 1925. (333 S. 8°) 3 M ; Leinen 5 M.

er Jude fühlt ſich überall zu Hauſe und iſt es nirgends. Seine Hemmungs

Volkes als einen Mangel erſcheinen , während beide in Wirklichkeit die Grund

lagen ſchöpferiſchen Weſens überhaupt ſind. Er macht ſich dadurch unbeliebt, weil

für ihn die Dinge höchſt einfach liegen , die er nicht verſteht. Er legt die Hand

daran , und ſie ſind verbogen : er hat den Sinn für die Schwächen eines Stand:

punkts, nicht aber für ſeine Größe. Und ein Jude glaubt immer alles zu ver

ſtehen , es iſt auch wahr, aber er verſteht gerade das Wichtigſte auf einer Platt

form tiefer. Daher der Vorwurf, daß der Jude frivol ſei. Wir ſind weit entfernt,

dieſen Strom jüdiſcher Kritik aus unſerem geiſtigen Leben verbannen zu wollen ,

wir müſſen ihn nur überall da zurüdweiſen , wo er die Führung übernehmen

will, ohne es zu können . Und daraus iſt ihm kein Vorwurf zu machen , wenn er

doch unſere Zwede nicht kennt, noch weniger ſie mitfühlt. Es liegt an uns, dies

zu tun , das heißt den jüdiſchen Kunſtſchwindel unbeachtet zu laſſen in Aus

ſtellung und Theater, entſittlichende Literatur von jener Seite nicht in die

Familie eindringen zu laſſen und in der Politik ihnen auf die Finger zu klopfen,

wo dies nötig wird. Wenn wir dieſe Selbſtverantwortlichkeit im nötigen Maße

geübt hätten, den Juden auf ſeinem Gebiet gelten zu laſſen und ihm , wo er in

unſer eigenſtes Weſen eingreifen will, die kalte Duſche der lächerlichkeit nicht

verſagt hätten - , ihn überhaupt weniger ernſt nähmen , ſo brauchten wir keinen

Antiſemitismus. Vom Durchſchnittsjuden verlangen, daß er Lakt haben ſollte,

das zu reſpektieren, was er nicht verſteht, iſt vergeblich ; denn er iſt überzeugt,

daß er alles verſteht. Seine Gebundenheiten liegen auf anderem Gebiet, das

unſeren Augen nur ſelten zugänglich iſt, und wir intereſſieren uns gewöhnlich

nicht für ſie, aber ſie ſind wohl ſtarrer und lächerlicher als die unſrigen. So

erſtreckt ſich denn ſeine Vorurteilsfreiheit gerade auf die Dinge, für die wir ſie

nicht gelten laſſen. Wir halten ihn für frivol, er uns für dumm. Die Wirkung

des Augenblics genügt ihm , denn , ſo ſkeptiſch er ſein mag, gegen Geld und

Geldeswert iſt er es im Durchſchnitt nicht. Geld iſt ihm zuleßt doch der Maß

ſtab der Leiſtung, wenn er dafür auch die Umſchreibung „ Erfolg " wählt. Was

uns häufig fehlt, iſt das eigentlich ſelbſtverſtändliche Bewußtſein, daß unſere

Plattform in den Fragen um Sein oder Nichtſein höher ſteht, und machen wir

es fühlbar, wo es nötig iſt. Dieſe Gedanken über den Durchſchnittsjuden ſtehen

nur im loſen Zuſammenhang mit dem oben angezeigten Buch. Sie ſind die

Reaktion auf ein dummes, im Jargon geſchriebenes , platt-tendenziöſes, recht

einfältiges Buch, für das die Juden ſich hoffentlich bedanken werden. In einer

26
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D:

Einleitung verwahrt ſich landsberger dagegen , daß er früher Schmuß ge

ſchrieben habe. Nun - ſchlimmer als der neue kann der alte ſchwerlich ge:

weſen ſein. Bernd Iſemann.

Schwarzkopf, Nikolaus : Judas Jskariot. Roman. Köln : J. P. Bachem 1925 .

(215 S. 8°) Leinen 7.50 M.

m Mittelpunkt dieſes Romans verlodert die von Zwieſpalt, Zweifel und

Wolluſt zerquälte Seele Judas des Verräters. Nikolaus Schwarzkopf hat

ſich mit liebe an das verlockende Thema gemacht und war ihm gewachſen. Sein

Judas aus Kariot iſt der nationaliſtiſche Jude ſchlechthin, der mit ſeeliſchen

Hemmungen ſich herumſchlagende Fanatiker, der die Größe ſeines Römerhaſſes

durch den Verrat zertrümmert. Schwarzkopf hat mit dieſer ſprachlich, wie

pſychologiſch überaus feinen Arbeit ein beachtenswertes Erzählertalent be:

wieſen . Hans Pflug.

Hoelſch , Adolf : Longin und Dore. Eine Erzählung. Zürich : Grethlein & Co.

1925. (116 S. Il. 89) Halbleinen 5 M ; Leinen 6.50 M.

ragiſche Verſtridung zwiſchen einem Mädchen und einem Jüngling, die,

Johne es dem Blut nach zu ſein , als Geſchwiſter erzogen wurden , iſt Gegen:

ſtand dieſer Erzählung, die die Reize des kleinen Romans eindringlich wirken

läßt. Die unzeitige Offenbarung der Wahrheit zerſtört das Leben zweier Men

ſchen , deren hoffnungsreiche, wenn auch noch ungereifte Anlagen das ſeeliſche

Milieu der zunächſt harmlos wirkenden Begebniſſe darſtellen. Daß ſie am Ende

in den Tod, einen unaufgeklärten Tod münden, wird durch eine epiſche logik

begründet, die in einem höchſt eigen gearteten Feingefühl für die tief unter dem

Augenſchein liegenden pſychiſchen Probleme verwurzelt iſt. Ein Buch, deſſen

Lektüre lange nachklingt wie eine melancholiſche Melodie. Will Scheller.

Hildebrand,O.F.:Das Liebhabertheater. Roman. Dresden : Sibylen- Verlag

1926. (349 S. 89) 4 M ; Leinen 5 M.

nter dieſem harmloſen Titel iſt eine der köſtlichſten Jugenderinnerungen

Jerzählt, die ich je geleſen habe. Warum nur ſolch ein Buch ,, Roman "nennen ?

Es hat nichts davon und gibt eine ganz verkehrte Vorſtellung. Troß des

Wuppertaler Kolorits, das überall durchſchimmert und dieſem Buche einen

Lebens- und Kulturhintergrund gibt, der manchen befremden dürfte, ſind dieſe

Knabenſpiele, leiden und Freuden ſo ernſthaft -luſtig und rührend, daß wir nur

mit Wehmut von den Indianern , Königen, Königstöchtern und Theatervor:

hängen, die von der Sylphide gemalt wurden, Abſchied nehmen. Aber auch das

ganze Familienbild durch die Auffaſſung der Knaben geſchaut, gibt ein unge:

wollt anſchauliches Idyll der Beſchaulichkeit von anno vor 1914, die uns wie

Großväterzeit anmutet. Bernd Iſemann.

Urso
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Ältere deutſche Literatur

Wolfram von Eichenbach : Werke. Im Beiſte d . Dichters erneuert v . Sheodor

Matthias. 2 Bde. Hamburg : Hanſeat. Verlagsanſtalt 1925. ( 1127 S. 8 °) 15 M.

atthias hat die geſamten Werke Wolframs von Eſchenbach - ſagen wir

Les ruhig - überſeßt. Denn wenn es bei der einfacheren Diktion des (un

bekannten) Verfaſſers des „, Nibelungenliedes“ oder bei den Gedichten Wal

thers von der Vogelweiðe ohne viel Erlernen der mittelhochdeutſchen Gram

matik für den heutigen Deutſchen noch ganz gut möglich iſt, den Urtert einiger

maßen zu verſtehen, ſo bedarf die Lektüre Wolframs im Urtert – obwohl er

doch auch wie Walther von der Vogelweide um 1200 lebte und ſchrieb - gründ

licher Beſchäftigung mit dem Mittelhochdeutſchen . Inſofern war der Gedanke

Matthias ', an eine Überſeßung der Wolframſchen Epen und Lieder zu gehen , gut.

Nun kann jeder den Urtert nehmen, das betreffende Kapitel in der Matthias

ſchen Überſeßung leſen und wird dann den Urtert ziemlich gut verſtehen . Das

war bei den früher mit der klimprigen Verskunſt der ſiebziger Jahre vollführten

gereimten überſegungen nicht möglich. Denn eine abgeſchmadte Reimerei über:

goß dieſe Überſeßungen mit einer ſolch gleichmäßigen Flut von Banalität

daß die Schönheit und Naivität des Originals erſchlagen wurde. Matthias läßt

die Reime faſt ganz fort. Er hätte beſſer getan , auch die noch beibehaltene Rhyth

miſierung ſeines Textes fortzulaſſen , denn er beherrſcht den Rhythmus nicht

und ſeine Verſe ſind trocken und rhythmiſch zäh - ohne Feuer, Kraft und Fluß.

Man glaube alſo ja nicht, daß der Matthiasſche Vers dem Leſer eine Ahnung

vom Wolframſchen Vers gibt.

Ein Beiſpiel ! Parzival, von der Mutter belehrt, Gott ſei Licht, begegnet den

Rittern, hält ſie in ihrer lichten Rüſtung jeden für einen Gott, wirft ſich ihnen

in den Weg und ruft ſie an :

„Hilf Gott, du kannſt wohl Hilfe pflegen !" muß ich auch den Waleiſen gönnen .

Der erſte Ritter wollte zürnen , Läppſcher ſind ſie als das Bayernvolk,

da ihm der Knabe lag im Wege : Jedoch auch wehrhaft ſehr.

„ Dieſer alberne Waleiſe Wen dieſer länder eins gebar

hemmt unſer Vorwärtskommen nur . “ Wird der geſchickt, ift's wunderbar.

Das Lob, das ſonſt wir Bayern ernten ,

Mit dieſen matten Verſen vergleiche man Wolframs Worte:

„ Hilf got, du maht wol hilfe han " mŭoz ich von Waleiſen ſagen ,

Der vorder zornes fich bewâc, die find törſcher denne beiriſch her,

dô der knappe in dem phade lâc. und doch hî manlicher wer .

" Dirre toerſche Maleiſe Swer in den zwein landen wirt

unſich wendet gâher reiſe.“ gevŭoge ein wŭnder in ihm birt.

Ein pris, den wir Beier tragen ,
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Erneuert hat Matthias Wolframs Werke ; ob wirklich „im Geiſte des Dich:

ters “ – bleibt darnach ſehr fraglich. Warum nicht einfach eine zweiſprachige

Ausgabe ? Linke Seite : Urtert; rechte Seite : Verbalüberſeßung (unter mög:

lichſter Wahrung der Wortſtellung des Originals ). Dann hätte jeder leſer leicht,

d. h. ohne jedes Studium von Mittelhochdeutſch , die Möglichkeit, den Urtert zu

leſen . Wäre das nicht viel mehr ,im Geiſte des Dichters “ ? Matthias hat die

wenigen Lieder Wolframs mitüberſeßt. Allen voran jenes wunderbare:

Sine Klaŭen ich ſeh ihn grauen

durch die Wolfen ſind geſchlagen , tägelich , als es will tagen ,

er ſtiget ûf mit großer Kraft – den Tag, der ihm das Ende ſchafft...

Warum verwäſſert der Überſeker das grandioſe „er ſtiget ûf mit großer

Kraft “ in , er ſteigt empor mit großer Kraft " ? Er ſteiget auf, und nicht empor.

Kommt man erſt einmal in den echten Wolframtert hinein, ſo reißt es einen

unwiderſtehlich mit fort. Es iſt in Wolframs Vers und Ausbruck ſoviel von

jener zarten und doch ſo männlich feſten, ritterlichen Kraft, wie ſie als ,,Dienſt“

in den frühgotiſchen Kathedralen den fühnen Schwung der Bögen und Gewölbe

trägt - darin Wolfram , der Dichter, bei uns das literariſche Vorſpiel zu jenen

Bauten und — mit ihnen gewachſen — zu jenen Bildwerken , die der unver::

gängliche Ruhm Deutſchlands ſind und ſein werden , im Straßburger Münſter

wie in den Domen zu Bamberg und Naumburg.- In dieſem Geiſte die Verſe

Wolframs zu erneuern – die Aufgabe harrt noch des Meiſters. Und nur ein

Meiſter kann ſie löſen . Arnold Federmann.

Walther von der Bogelweide. Altdeutſch u. übertr . v . Walther Bulſt. Berlin :

Der Tempel- Verlag 1926. (335 S. 89) Leinen 6 M ; Halbleder 8 M.

8 iſt erfreulich , daß unter die doppelſprachigen Lempel - Klaſſiker auch das

Werk Walthers Aufnahme fand. Wenn er ſo links das Original und rechts

die möglichſt wörtliche Übertragung vor ſich hat, kann jeder ohne Schwierigkeit

ſich ſo in das Mittelhochdeutſche einleſen , daß er bald die Übertragung nicht

mehr braucht. Auch freut man ſich , das Werk des großen Minneſängers der

weit mehr war als nur ein Minneſänger: die erſte große dichteriſche Prrſönlich.

keit unſerer Sprache, die wir kennen - in ſo ſchöner, handlicher Ausgabe zu

beſigen. Johannes Demmering.

Abraham a Sancta Clara : Der Narrenſpiegel. Neu hrsg . mit 46 Abb.

aus d . Nürnberger Ausgabe v. 1709 durch Karl Bertſche. M.-Gladbach :

Voltsvereins - Verlag 1925. (437 S. gr . 8 ' 13.50 M ; geb. 18.50 M.

rofeſſor Karl Bertſche hat die Neuausgabe in genauer Anlehnung an den

Urdruck mitſamt den Original-Kupfern beſorgt. Sie iſt in jeder Beziehung

ganz hervorragend und vom literarhiſtoriſchen Standpunkt ſehr zu begrüßen .

ES
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Der Leſer ſoll aber nicht glauben, mit ein paar Blicken in das intereſſante Buch

und ſeine originelle Ausdrudsweiſe ſeine Kenntniſſe aufgefriſcht zu haben , es

iſt für unſere Zeit ſo jugendlich koſtbar und treffend wie es in alter Zeit erſchien ,

und der Stil gerade dieſer Spätleiſtung Abrahams derart kernhaft deutſch und

echt epiſch, daß man bei dieſem Buch in die Schule gehen kann, auch in die

moraliſche! Bernd Ifemann.

Reinhart Fuchs. Das älteſte deutſche Tierepos aus d . Sprache d . 12.Jahrh . übertr .

v. Georg Baeſecke. Halle: Niemeyer 1926. ( VII, 71 S. 8 °) 3 M ; Pappe 6 M.

as älteſte deutſche Tierepos, das Heinrich der Glicheſaere mit biſſigem

verneudeutſcht und vergegenwärtigt. Neben dem freilich unübertrefflichen

niederdeutſchen ,,Reinecke Voß" verdient die ältere mittelhochdeutſche Faſſung

durchaus Beachtung. Dieſe hübſche, ſprachkräftige Erneuerung macht es nun

auch dem Laien allgemein zugänglich . Johannes Demmering.

Heinrich von Morungen . Hrsg . v. Carl von Kraus. München : Verlag der

Bremer Preſſe 1925. ( 192 S. gr. 89) Pappe 6 M.

Jittelhochdeutſche Lyrik wurde noch zu ſelten von Künſtlern vermittelt, zu

Akribie des Philologen mit dem geſchmeidigen Spracherfühlen des Künſtlers.

Ohne dieſe Feinhörigkeit für verwehte Klänge ſollte nie das Wunder einer Ers

weđung gewagt werden . Ein Vergleich mit der gereimten Übertragung von

Wilhelm von Scholz zeigt, wieviel der Überſeßer gewinnt, wenn er den Reim

zerbricht, um die innere Form zu retten . Joſef Preſtel.

Geſchichten aus dem Mittelalter . Hrsg. v . Hermann Heſſe. Ronſtanz: Rarl

Hönn 1925. (189 S. mit Holzſchn . 89) Leinen 4.50 M.

inige der ſchönſten Geſchichten des Cäſarius von Heiſterbach hat Hermann

Heſſe trefflich verdeutſcht und mit einigen Geſchichten aus den „ Gesta

Romanorum“, verdeutſcht von Graeſſe, zu einem reizvollen Bande mittel:

alterlicher religiöſer Erzählungen zuſammengeſtellt. Geſchichten voll naiver

Frömmigkeit, ergreifend wie alte Heiligen- und Madonnenbilder. Das Bänd

chen iſt ſehr hübſch gebrudt und gebunden. Johannes Demmering.

Hartmann von Aue: Der arme Heinrich . Übertr. v. Wilh. Grimm . Mit

Holzſchn.v. Willi Harwerth : Offenbach : Gerſtung 1924. (55 8.8 Pappe 5 M.

in ſchöner Neudruck der ſchlichten Proſaübertragung von Wilhelm Grimm ,

die das kunſtvolle Epos Hartmanns in ein biederes aber in ſeiner Schlicht

heit ergreifendes Volfsbuch verwandelt. Wie ein altes Volksbuch hat der Ver

lag auch das Werkchen gedruckt und ausgeſtattet, und mit Holzſchnitten im

Stil alter bunter Volksbuchholzſchnitte hat Willi Harwerth es ſchön ge

( chmüct. Johannes Demmering.

E
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F:

Neudrucke

Fontane, Theodor : Wanderungen durch die Mart Brandenburg. Neue

Ausgabe . Hrsg. v . d . Söhnen d. Dichters Theodor u. Heinrich Fontane. Stutt

gart : J. G. Cotta 1925/26. (89)

1. Teil : Die Grafſchaft Nuppin . (XVI, 457 S.) 6 M.; Leinen 8.50 M.

2. Teil : Das Oderland . Barnim-Lebus . ( VIII, 358 S.) 5.50 M ; Leinen 8 M.

3. Teil : Havelland . Die Landſchaft um Spandau, Potsdam, Brandenburg.

( XII, 333 S.) 5.50 M ; Leinen 8 M.

4. Jeil: Spreeland . Beeskow u . Barnim-Teltow . ( VIII, 409 S.) 6 M ; Leinen

8.50 M.

Derſ.: Fünf Schlöſſer. Altes und Neues aus Mark Brandenburg . Neue Ause

gabe . Hrsg . v . d . Söhnen d. Dichters Theodor und Friedr. Fontane. Ebd.

1926. (XI, 276 S. 8°) 5 M ; Leinen 7 M.

Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg ſind ein Meiſterwerk

der Heimatkunde und zugleich ein Meiſterwerk der erzählenden Kunſt, viel

zu wenig bekannt, viel zu ſchwer zugänglich. Der Verlag Cotta legt jeßt endlich

wieder eine neue Ausgabe vor, die die Söhne des Dichters gekürzt haben. Ich

muß ſagen , es wäre mir lieber geweſen , man hätte das Werk gelaſſen wie es

war, und der Verlag, der mit Rudolf Herzog und ähnlicher Unterhaltungs

literatur viel Geld verdient, beſänne ſich endlich auf ſeine Pflicht, den einzigen

ihm heute noch anvertrauten wirklichen Dichter, nämlich Fontane, endlich in

wirklich guten und erſchwinglichen Ausgaben vorzulegen. Aber es wird mit

Fontane gehen , wie mit Gottfried Keller, den auch Cotta unter dem Wuſt ſeiner

gebildeten Schundliteraten gefangen hielt – bis er frei wurde und andere Ver- :

leger und anſtändige Kellerausgaben brachten. In drei Jahren wird auch

Fontane frei. Jörn Dven.

Edermann, Johann Peter :Geſpräche mit Goethe in den letzten Jahren ſeines

Lebens. 21. Aufl. Nach d. erſten Druck, d . Originalmanuſkr. d . dritten Teils u.

Eckermanns handſchriftl. Nachlaß neu hrsg . v . H. H. Houben . Mit 158 Abb.

Leipzig : F. A. Brodhaus 1925. (IV , 886 S. 8 ) Leinen 13 M.

ie Ausgabe kann ſich ſtolz „ die einundzwanzigſte Originalauflage"

nennen, da der erſte und zweite Teil der Geſpräche zuerſt bei Brođhaus

erſchien , der dritte Teil wenigſtens ſpäter aus einem anderen Verlag übernom

men wurde. Der Herausgeber unterrichtet in ſeinem Nachwort genauer über die

traurige Verlagsgeſchichte des Werkes, das bei ſeinem Erſcheinen keineswegs

den verdienten Erfolg hatte. In 32 Jahren wurden 3000 Eremplare abgeſeßt.

Die vorliegende Ausgabe bringt namentlich für den dritten Teil manche Ver:

beſſerung nach dem Originalmanuſkript und Edermanns handſchriftlichem

Nachlaß. Man kann daher dieſe Ausgabe als die wiſſenſchaftlich zuverläſſigſte

und nun wohl endgültige Ausgabe der Geſpräche bezeichnen. Herm. Tertor.

D
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Romantiſche Landſchaft. Eine Ausw. a . Werken d . deutſchen Romantik in Wort

u. Bild. Eingef. u . bearb . v . Irene Zimmermann. (Werk u. Feier. 4.) Bremen :

C. Schünemann 1925. ( 128 S. 8 °) 4 M.; Halbleinen 5 M.

ine Einführung der Herausgeberin will das Weſen der romantiſchen Land

ſchaftsempfindung klären . Ohne die legte Prägnanz der Formulierung zu

erreichen , weiß ſie doch klug und gefühlsſicher nachzuempfinden und zu wägen .

Zumeiſt gibt ſie dann Stücke aus dem Schrifttum der Romantik, deren jedes

einen Ton anſchlägt, die zuſammen die Symphonie des romantiſchen Natur

gefühls erklingen machen . Man hätte manches anders wählen können , vor

allem liedhafte Stüđe nehmen ſollen, aber im weſentlichen hat die Heraus

geberin ihr Ziel wohl erreicht. Es wird klar, wie ſehr das Landſchaftserlebnis

Gefühl, Muſikalität, wie wenig es Anſchauung, konkretes Naheſein iſt. Auch

ihre Bildauswahl iſt im weſentlichen anzuerkennen , beſonders die ſtarke Bes

tonung des Werks von Caſpar David Friedrich. Dieſer Mann ſteht uns heute

am weitaus nächſten, ſeine Bilder ſind von einer wunderſam ergreifenden Ges

walt, erdnah und zugleich ewigkeitsverbunden . So iſt das kleine Büchlein eine

befriedigende, ja erfreuliche Erſcheinung. Wilhelm Heiſe.

Arndt, Ernſt Morib : Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem

Reichsfreiherrn vom Stein. Eingel. v . Ricarda Huch. Mit 8 Abb. Leipzig :

Grethlein & Co. 1925. (267 S. 8 °) Leinen 7 M.

in ſchöner Neubruck der bekannten Erinnerungen , die zwar jeder nennt,

aber niemand kennt. Sie ſind prachtvol , voll Leben und Bedeutung. Eine

große Epoche dargeſtellt von einem bedeutenden Manne, der ſie wahrhaft mit:

erlebte und mitbeſtimmte. Dazu das Denkmal eines der größten deutſchen

Staatsmänner aller Zeiten. Möge Ricarda Huchs ſchöne mit Wärme werbende

Einleitung dazu beitragen, dieſem echten deutſchen Volksbuch die Beachtung zu

verſchaffen , die es verdient. Johannes Demmering.

Thomas Münzer. Nach alten Drucken neu eingerichtet von Alfred Ehrentreich .

( In der Sammlung : Aus alten Bücherſchränken .) Hamburg : Hanſeatiſche

Verlagsanſtalt 1925. (139 S. mit Abb. kl. 89) Leinen 3 M.

ies Bändchen hübſch in Ganzleinen gebunden, mit Bildwiedergaben der

Zeit geſchmückt, in Zweifarbendruc , anſprechend geſeßt, weckt die beſte

Vorſtellung des auf Volkstümlichkeit eingeſtellten buchhändleriſchen Unter:

nehmens, bem man - nach dieſer einen Probe - nur beipflichten kann .

Die einführenden Worte der, wie es etwas gewählt heißt, ,, Ankündigung"

wünſchte man allerdings etwas weniger vom Standpunkt 1918 aus akzen

tuiert. Man könnte ſonſt auf den Gedanken kommen , die an ſich dankenswerte

Uusgrabung “ ſolle ſektiereriſcher Gegenwartspropaganda dienen, womit Ab

lehnung an Stelle der Zuſtimmung erzielt würde. Georg Hallmann.

EM
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3 1

Niederdeutſche Literatur

Schuret, Paul: Räuge. Zwei niederdeutſche Romödien (De lende Droſchten

tutſcher , Neejohr ). Bremen : Carl Schünemann 1926. (64 S. 8 °)

wei Einakter, die eine wertvolle Bereicherung der plattdeutſchen Bühnen:

literatur darſtellen. Schurek, der mit ſeiner „ Stratenmuſit “ ſeinerzeit

einen außerordentlich großen und verdienten Erfolg hatte, gibt auch in dieſen

anſpruchsloſeren Arbeiten Wertvolles, er verſchmäht die üblichen Mittel der

Situationskomik und ſtellt das Spiel ſtets auf die Charaktere ſeiner drolligen

„,Käuze “. In Bezug auf ſzeniſchen und perſonellen Aufwand ſind die Stücke auf

die beſchränkten Mittel der niederdeutſchen Bühnen eingeſtellt. Hans Balzer.

Woffidlo , Richard : Buernhochtiet. Volfsſtück in 6 Bildern nach niederdeutſchen

Voltsüberlieferungen zuſammengeſt. Roſtock: Carl Hinſtorff 1926. ( 83 S.,

3 S. Abb. gr. 89) Kart. 2 M.

Derſ.: Ein Winterabend in einem medlenburgiſchen Bauernhauſe . Nach

mecklenburgiſchen Volksüberlieferungen zuſammengeſt. 3. verbeſ. Aufl. Wismar :

Hinſtorffſche Verlagsbuchhandlung 1925. (68 S., 4 S. Abb. 89) 1.20 M.

er Wert dieſer beiden Bände liegt in dem volkskundlichen Material, das

.
durch ſeine ſchon vor 20 Jahren erſchienenen „ Meclenburgiſchen Volksüber:

lieferungen “ (bisher 3 Bände : „Rätſel “ 1897, ,, Die Tiere im Munde des Vol:3

kes“ 1899, „,Kinderwartung und Kinderzucht “ 1906 , ſämtlich bei Hinſtorff in

Wismar) längſt bekannt, und wie dieſen „,Volksüberlieferungen“ noch heute

kein anderes land in Deutſchland ähnliches an die Seite ſtellen kann, ſo gibt es

auch kaum etwas, das mit dieſen beiden Bänden verglichen werden könnte. Aus

der Ernte einer über mehr denn 40 Jahre ſich ausdehnenden Sammlertätigkeit

iſt hier eine kleine Ausleſe zuſammengeſtellt, nicht um einer ,,Handlung " willen ,

ſondern um dem Volke ſein ureigenſtes Weſen lebendig darzuſtellen. Da ſigen

an einem ,,Winterabend“ (zuerſt erſchienen 1901 und inzwiſchen faſt soomal

aufgeführt) die Hausbewohner am warmen Ofen beiſammen und vertreiben

ſich den langen Abend mit Erzählen von Sagen und Herengeſchichten, mit

Rätſelraten und Volksliedern , mit dem Aufſagen von Hochzeitsbitterſpruch,

Schäfergruß und Erntefranzſpruch , mit Tanzreimen und alten Längen . Und in

der ,,Buernhochtiet “ gruppieren ſich um dies leitmotiv alle jene ſchönen alten

Hochzeitsbräuche wie Hochzeitsbitter, Brautgeſchenkdarbringung, Brauts

ſchmüđen , Einführung in den Hausſtand, Leberreime, Brauthafenſpringen,

Rüdelei, alte Volkstänze u . v . a. Das alles iſt durchflochten mit volkstümlichen

Redewendungen, getragen von altem Glauben und Aberglauben, durchpulſt

vom ureigenſten Leben des Volkes . Wie der „ Winterabend “ wird auch die
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Buernhochtiet“ einen Siegeszug durch das meclenburgiſche Land antreten .

Dieſer Zeilen aufrichtigſter und ehrlichſter Wunſch aber iſt es, auch außerhalb

Medlenburgs auf dieſe für das Denken und Treiben eines deutſchen Volks

ſtammes ſo wichtigen und intereſſanten Zuſammenſtellungen nachdrüdlichſt

aufmerkſam zu machen . Ernſt Metelmann.

Niederdeutſches Balladenbuch . Hrsg. 8. Albrecht Janſſen u . Johannes Schrä .

pel. Mit e. Einleit. v . Börries Frh. von Münchhauſen . Mit Bildern v . Bernhard

Winter. München : 6. D. W. Cadwey 1925. (317 S. gr. 89) Leinen 8 M.

ieſe Anthologie ſoll und Niederdeutſchen herzlich willkommen ſein , und da

es ein erſter Verſuch iſt, wollen wir uns auch die Freude daran mit Wün :

ſchen, dies oder jenes noch mit einbezogen oder fortgelaſſen zu ſehen , nicht ſchmä:

lern. Dieſe Dichtung eines Volksſtammes (vor deren Gewalt die einzelnen

Dichternamen vergehen wie ein Hauch vor dem Winde) iſt ſo herrlich ſchön, ſo

gewaltig und padend, daß man in ehrfürchtiger Andacht zu ihr aufſchaut und ſie

dankbaren Herzens ſeinem ſchönſten Beſißtum zuzählt.— Um ſo mehr bedauert

man, daß die Herausgeber ſich ſklaviſch an Avenarius' „ Balladenbuch “ an

lehnten. Uns will ſcheinen , als ob es hier doch wohl weniger um Zuſammen

faſſung nach dem Inhalt geht, ſondern vielmehr um die Sichtbarmachung

eines Aufbaus unter hiſtoriſchen oder landſchaftlichen Geſichtspunkten.— Auf

das leider ganz mißglüdte Geleitwort Münchhauſens würde man gern verzich

ten (iſt es doch gleich unmöglich im Stil wie überflüſſig dem Inhalt nach ) und

ebenſo gern auf die Bilder von Prof. Bernh. Winter, die weder nieder- noch

hochdeutſch ſind ſondern grauenvoller Kitſch. Ernſt Metelmann.

Dat luſtige Bördragsbot. Auswahl aus neueren plattdeutſchen Dichtungen z.

Vortragen u. Leſen . Hrsg. v. John Brinkmann. 3. Bd. Hamburg : Glogau

1925. (170 S. 89) Halbleinen 3.80 M.

ohn Brinkmann , der Bremer plattdeutſche Rezitator, hat mit ſeinen platt

deutſchen Vortragsanthologien Glück gehabt, in verhältnismäßig kurzer

Zeit konnte jeßt der dritte Band erſcheinen. Man darf Brinkmann das Zeugnis

ausſtellen, daß er mit Findigkeit und Geſchmack vorgegangen iſt; auch in dieſem

dritten Bande, der ſelbſtverſtändlich ſchon ſtärkeres Suchen erfordert, iſt das

Niveau überall gehalten — nur das Wiſcherſche Anallerbſengemüſe von Klas

Butenſchöns Gerichtserlebniſſen berührt etwas peinlich — , ſo daß man auch

dieſem dritten Bande die weite Verbreitung der vorangehenden wünſchen kann .

Über den Verſuch, Hebel ins Plattdeutſche umzugießen, den der Herausgeber

an zwei Anekdoten macht, kann man allerdings geteilter Meinung ſein . Nach

meinem Empfinden muß ein derartiges Verfahren bei ſolch endgültig geſtalteten

Stoffen ſtets mißglüden. Wozu auch ? Hans Balzer.

Set
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Briefe

Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel. Geſammelt u. erläut .

durch Joſef Körner. Berlin : Askaniſcher Verlag 1926. (IV, VII, 727 S., 14 Taf. ,

4 Fakſ. gr. 8 ) Halbleinen 12.50 M.

ieſes umfangreiche Werk iſt nicht für den allein beſtimmt, der literariſche

Freuden genießen will, wenn dieſe geiſtreichen und lebendigen Briefe

deren auch viele ſchenken , ſondern es hat in erſter Linie wiſſenſchaftlichen Wert.

Es ſtellt einen wichtigen Beitrag zur Romantikerforſchung dar. Die Briefe ſind,

bis auf ganz wenig Ausnahmen , erſtmalige Veröffentlichungen. Ein 200 Seiten

ſtarker Kommentar, der die geſchichtlichen Zuſammenhänge und Hintergründe

der Briefe gibt, ermöglicht ein wirkliches Studium des Lebens dieſes inter:

eſſanten Ehepaares. Ein reiches Bildermaterial, das viel Neues bringt, illuſtriert

dies wichtige Stück Literaturgeſchichte. Monica von Miltis.

Briefwechſel der Brüder Satob und Wilhelm Grimm mit Karl Lachmann.

Hrsg. v . Albert Leikmann . Erſte Lieferung. Jena : Frommannſche Buchhandlung

1925. (144 S. 49) 8 M.

Für die wiſſenſchaftliche Güte dieſes auf fünf Lieferungen berechneten , wohl

kommentierten Werkes bürgt der Name des Herausgebers. In dem Brief:

wechſel der drei großen Germaniſten — Wilhelm Grimm iſt in dieſer 1. Liefe:

rung nicht vertreten - ſchimmert das rein Menſchliche und Perſönliche nur

ſelten hervor; er verbreitet ſich faſt nur über germaniſtiſche Spezialfragen und

wächſt ſich oft zu grammatikaliſchen Abhandlungen aus. Inſofern iſt man ents

täuſcht. Nur aus gelegentlichen Bemerkungen blidt den Leſer das liebe, milde

Antlik Jakob Grimms, das ſchärfer geſchnittene des ſelbſtbewußten , aber auch

ſelbſtkritiſchen Lachmann an. Auf eine Einleitung hat Leißmann leider ver:

zichtet. Alerander Pache.

Die Briefe Friedrich des Großen an ſeinen vormaligen Rammerdiener

Fredersdorf. Hrsg. u . erſchloſſen v. Johannes Richter. Mit 2 Taf. u. 5 Fati.

Berlin -Grunewald : Verlagsanſtalt H.Klemm 1926. (420 S. gr. 89) Leinen 11 M.

ieſe „ Erſtveröffentlichung bisher verſchollener Briefe“, rund 300 eigen:

For

/

,,ein Ereignis von ſenſationeller Bedeutung " . Die Senſation beruht darauf,

daß dieſe Briefe eriſtieren, unzweifelhaft echt ſind und bis heute verborgen

blieben. Über alle damit verknüpften Fragen gibt der Herausgeber erſchöpfende

Auskunft: es iſt wirklich ſo, kein Betrug. Und was enthalten nun dieſe uns

ſchäßbaren Dokumente ? Keine „ Senſationen ", nichts von „ Enthüllungen “

oder vielleicht lüſtern erwarteten „Intimitäten“, ſondern Adtagskram , tau

ſenderlei Erledigungen geſchäftlicher Natur, die uns den Teufel was angingen
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(Gott bewahre uns vor einer Friedrich ,philologie" !), wäre ihr Schreiber nicht

eben , der König“ ! Denn dieſer Friedrich iſt der Einzige“, einzig in Grad, Um

fang und Ausmaß ſeiner Lebendigkeit, ſeines -- wirklich einmal ! — Menſch

ſeins (um von allem , was darüber iſt, zu ſchweigen ). Dieſe Menſchlichkeit, ein

malig, unwirklich wirklich in ihrer geniegeladenen Sonnenausſtrahlungskraft,

auch in alltäglichſter Nähe, bekundet ſich in dieſen Belangloſigkeiten des ſozus

ſagen Privatmenſchen mit einer Unmittelbarkeit, Fülle und Nähe, die Begna

dung iſt. — Der große, ſtattliche Band iſt tadellos hergerichtet und enthält

alles, was man bei einer ſolchen Edition von philologiſcher Gewiſſenhaftigkeit

erwarten darf. Dem Herausgeber gebührt Dank. Für ein gewiſſes Defizit an auch

nur andeutungsweiſer ,,Kongenialität“ kann man ihn füglich doch nicht verant

wortlich machen. Georg Hallmann.

Erinnerungen

Holberg, Ludwig : Nachricht von meinem Leben in 3 Briefen an e. vor

nehmen Herrn . Mit e. Eſſay v. Georg Brandes. Frankfurt : Frankf. Verlags

Anſtalt 1926. (XV, 365 S., 1 Saf. 89) Leinen 8.50 M.

in einer ganz vorzüglichen Ausſtattung legt der Verlag die in 3 briefähnlichen

Abhandlungen zuſammengefaßten Lebenserinnerungen des berühmten dä:

niſchen Komödiendichters vor , eingeleitet von einem ſehr ſchäßbaren frühen

Eſſan von Brandes, der viel Kluges über Holberg ſagt. Die Lebenserinnerungen

ſelbſt ſind ſpröde, das Erzählen dieſer Vorgänge war Holbergs Sache zunächſt

wohl nicht, aber ſie werden in der Lektüre intereſſant, weil ein unbezwinglicher

Wille und eine große ſittliche Energie über Widerſtände aller Art und vor allem

auch über pekuniäre Not triumphieren. Wie ſchlecht es einem freien Geiſtes

arbeiter gehen kann, zeigt ſich hier wieder einmal deutlich, aber daß gerade in

dieſer Not der innerlich freie Menſch ſeine wahre Unabhängigkeit zeigt, daß er

auch noch Komödiendichter wird – das iſt das menſchlich und pſychologiſch

Feſſelnde dieſer literariſchen Ausgrabung, für die der Verlag Dank finden ſollte.
von Grolman .

Die Erinnerungen der Baronin Du Montet. ( Wien - Paris 1795—1853.)

In deutſcher Bearb. v . Ernſt Klarwid . Mit 38 Taf. Wien : Amalthea-Verlag

1925. (359 S. gr. 89) Leinen 16 M.

Ich kenne dieſe Erinnerungen im franzöſiſchen Original nicht. Im Jahre 1904

wurden ſie, wie die Einleitung verrät, erſtmalig in Paris herausgegeben .

Sie verdienen die Überſetung, die nebenbei geſagt fließend und ſtilgerecht iſt,

ſehr, denn gerade die kleinen perſönlich erlebten Züge machen den Wert der

Memoiren als Begleitung der großen hiſtoriſchen Vorgänge aus. Die Zeit von

1795–1853 taucht vor unſeren Augen auf, eine Zeit der größten politiſchen Um :

I
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wälzungen und Tragödien, das Ende der großen ariſtokratiſchen Geſellſchaft

und der Aufſtieg des Bürgertums. Aus dem traditionsſtarken Wicn, wo viele

Fäden zuſammenliefen , ſchreibt die geiſtreiche Emigrantin , und die zweite

Heimat hat wirklich in günſtigſter Weiſe auf ſie abgefärbt. Politiſche Geheim

niſſe darf man nicht erwarten , aber die Porträts der Männer und Frauen , denen

ſie begegnet iſt, ſind mit einer lebhaftigkeit und reizvollen Originalität gelun:

gen , daß man die alte Hand, die dies ſchrieb, nicht erkennen zu können glaubt.

Geradezu meiſterhaft aber iſt die Art, wie ſie die Anekdote benußt, und dieſer

Zug gerade, glaube ich, kommt unſerer Zeit ſehr entgegen. Bernd Iſemann.

Renan , Erneſt: Sugenberinnerungen . Deutſch v. Hannah Spaß. Mit e . Einl. 6.

Stefan Zweig . Frantfurt: Frantf. Verlags -Anſt. 1925. (320 S. 89) Leinen 7.50 M.

er liebenswürdige,von dem eigenen Ruhm überraſchte, romantiſche Zweif

ler Renan mit dem weichen Herzen und poetiſch geſchulten Verſtand hat,

wie es die Theologen überhaupt tun, ſich ein wenig übers Gewicht hinaus ſchwer

genommen. Bei aller Beſcheidenheit iſt er ungemein ſtolz auf ſeine liberale Be:

freiungstat, und in der Lat habe ich von Zeitgenoſſen gehört, die ſein ,, leben

Jeſu “ vor Frau und Öffentlichkeit verborgen in einer tiefen Schublade ihres

Sekretärs verſteckt hielten und in Weiheſtunden ihre feige Gottesleugnung

damit fütterten . Da hatte es Renan ſelbſt leichter. Renans Jugenderinne:

rungen , die aus verhältnismäßig ſpäten Tagen ſtammen , haben alle Mängel

und Vorzüge ſeines Weſens bis auf die feſſelnde Einheitlichkeit ſeiner großen

Werke, ſind gutmütig erzählte Erinnerungen ohne pađende Anſchaulichkeit,aber

immerhin intereſſant. Ein Grund, fie zu überſeßen , iſt eigentlich weder vom lite:

rariſchen noch pſychologiſchen Geſichtspunkt aus erſichtlich. Bernd Iſemann.

Rolb , Annette : Spitbögen. Mit 11 Zeichn . d. Rudolf Großmann. Berlin:

S. Fiſcher 1925. (103 S. gr. 8 °) 6 M ; Leinen 8 M.

zine Reihe italieniſcher Reiſerlebniſſe, weniger noch , eine Reihe ganz perſön:

licher Erinnerungen, die alle ein Gemeinſames haben : Sie ſind wie getragen

von einer emporſchießenden Kraft der Sehnſucht, deutſcher Sehnſucht, und

fallen ebenſo jäh wieder ab in Enttäuſchung, in Nichterfüllung durch gegen:

wirkende Kräfte. Spißbogenerlebniſſe. Unendlich geiſtreich und preziös geſchil:

dert, mit wundervoller Formbeherrſchung, ſpielend und leicht. Auch die Ent:

täuſchung, auch die Melancholie, alles wie in einer Luft ſtehend, die uns ein

wenig fremd geworden iſt, unbeſchwert, troß einer Maſſe aufblickender Ge:

danken. Stimmungen ſind es, ſeeliſche Filigranarbeit, an der man ſich erfreuen

kann , wenn man auch weiß, ſie gehört nicht mehr zu uns. Es klingt wie etwas

aus einem anderen , einem lururiöſeren Jahrhundert, es klingt reizvoll, aber es

verklingt raſch. Monica von Miltiß.

.
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Literatur: und Geiſtesgeſchichte

Meier -Graefe, Julius : Doſtojewſtt. Der Dichter. Berlin : Ernſt Rowohlt 1926.

(531 S., 10 Taf., gr. 8 °) 10.50 M ; Leinen 15 M.

Prager, Hans : Die Weltanſchauung Doſtojewſkis . Mit e. Vorwort v. Stefan

Zweig. Hildesheim : Fr. Borgmeyer 1925. (215 S. gr . 8 °) 6.50M ; Leinen 9 M.

eier -Graefes umfangreiches und etwas breit geſchriebenes Buch,

das vom Verlag ſehr feinſinnig ausgeſtattet wurde, iſt nur für den

Renner von Doſtojevſkis Werken beſtimmt und nur zu ihm wird es ſprechen ;

in allem und jedem iſt es ein Gegenteil zu Nößels Biographie (vgl. „,Die ſchöne

Literatur " Ig. 1925 , S. 556) ; denn es kommt Meier-Graefe darauf an , das

Dichtertum Doſtojewſkis, wie er es ſieht oder doch zu ſehen glaubt, wort- und

geiſtreich zu umſchreiben . Die innere Größe ſeines „, Vincent “ hat er hier nicht

erreicht, aber er hat ſich eines bemerkenswerten Kunſtgriffes bedient : er zwingt

Doſtojewſkis vier große Romane in eine Art von dramatiſchem Rahmen und er

reicht durch dieſen ſchriftſtelleriſchen Kunſtgriff, daß dieſe Objekte ſeiner Dar

ſtellung nun vor ihm da hängen wie Gemälde, über die man dann ſchreiben

kann. Das Ganze iſt liebenswerte Journaliſtit, aber keineswegs mehr. Er er

müdet nicht, den leſer mit allerlei Erkurſen und Vergleichen zu beladen , d. h.

mit Dingen , die Reiz haben , aber nur einen ſehr vorübergehenden. Ein Zug

Meier -Graefes, der hohen lobes wert iſt, beſteht darin , daß er— ſinnennäher

und ſubſtanzvoller hierin als Nößel — den eigentlichen Inhalt, den Vorgang

der Romane darſtellt und mit Geſchidlichkeit beſchreibt. Die Auseinanderſegung

mit den tauſenderlei Einzelheiten gehört nicht hierher,nur möchte man erwähnen ,

daß man ſich wunderte, gerade bei einem ſo gepflegten ſeeliſchen Niveau, wie

Meier-Graefe es hat,von ,, Rühlen Idyllen Claude Lorrains " (S.73) und gar vom

„ ſtereotypen lächeln der Putten Donatellos " zu leſen . – Die ſchlichte Schrift

Pragers iſt ausgezeichnet, eine freudige Überraſchung. Das Vorwort von

Stefan Zweig ſagt kein Wort des lobes zu viel. Im Gegenteil: man kann noch

deutlicher loben. Hier iſt ein ſelbſtändiger, gründlicher und vor allem frucht

barer Denker am Wort. Das Buch eignet ſich nur für Menſchen , die ſchwere,

gediegene Koſt lieben . Prager hat ſich eine ganze Welt von Problemen an Doſto

jewſki klar gemacht und überraſcht durch ſeine Eindringlichkeit und ſeine ruhige

und klare Nüchternheit. Man muß ſich mit dieſer Schrift, welche die intime

Kennntis derRomane Doſtojwſkis und eine ſolide philoſophiſche Schulung des

Leſers vorausſeßt, langſam auseinanderſeßen, wird dies aber mit großem Ge:

nuß tun. Dieſe Schrift ſteht dem Beſten von Simmel und Blods „ Geiſt der

Utopie“ im Rang nahe, was heutzutage wirklich etwas heißen will.

von Grolman.

-
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Maync, Harry : Conrad Ferdinand Meyer und ſein Wert. Frauenfeld :

Huber & Co. 1925. (XVI, 434 S. gr. 8 °) 12 M ; Leinen 16 M.

arry Maync, durch ſeine Biographien Mörikes und Immermanns rühm :

lichſt bekannt, ſcheint mir zu einem Buch über Meyer beſonders prādeſti:

niert. Er geht mit feſten Wertungen an eine problematiſche Geſtalt heran.

Das hat das Gute, daß er das Problematiſche nicht überſchäßt (ihm vielleicht

auch hier und da nicht ganz gerecht wird) und ſichere Grundpfeiler abſteckt. Ge:

ſtalt und Werk Meyers wird mit ſicheren Strichen hingeſtellt, alles vorhandene

Material iſt geſchickt verarbeitet. Dieſe Biographie füllt eine Lücke aus, weil ſie

auf alles Maßloſe verzichtet, Stoff und Deutung in ruhiger Balance hält und

in der Methode einen guten Mittelweg einſchlägt. Nicht zu tief in ein intuitives

Erfaſſen ſich verlierend, aber das Material benußend und geſtaltend. Das

Werk von Franz Baumgarten iſt intereſſanter, aber Harry Manyc poſitiver in

ſeiner Einſtellung zu Meyer. Walther Harich.

Luſſer, Rarl Emanuel: Conrad Ferdinand Meyer. Das Problem ſ. Jugend.

Unter beſond. Berückſichtigung d . roman . Bildungseinflüſſe. Leipzig : H. Haeſſel

1926. (VIII, 199 S., 1 Taf . gr. 8 °) 6 M ; Leinen 8 M.

in Conrad Ferdinand Meyer, dem letzten eines geiſtig regen Geſchlechtes,

waren die Erbteile geiſtiger Kraft und Schwäche ungleich verteilt und be:

ſchworen eine Kataſtrophe herauf, die nahe genug am Abgrunde vorbeiführte.

Die Biographen Meyers haben die Bedeutung dieſer Jugendkriſe durchgehend

unterſchäßt - eine Reihe von Verſuchen , in dieſem Sinne Verſäumtes nach:

zuholen , ſind zwar unternommen , aber weit zerſtreut -- , und ſo leiſtet luſſer

mit dieſer Geſamtdarſtellung der Jugendentwiklung des Schweizer Dichters

nicht nur eine notwendige Arbeit, um eine ſchmerzlich gefühlte fücke auszu:

füllen , ſondern er überraſcht uns zugleich mit ganz Neuem : ſeine Erſchließung

der Jugendentwicklung Meyers iſt eine Neuentdeckung geworden !

Der Angelpunkt dieſer Entwicklung iſt immer wieder die Religion, und hier

ſtehen Friedrich Theodor Viſcher und Blaiſe Pascal, die Geſchwiſter Borrel und

Charles Vulliemin im Mittelpunkte des Intereſſes als die weſentlichſten Fat:

toren der Beeinfluſſung von deutſcher wie von romaniſcher Seite. Vornehmlich

im Pascal-Einfluß wird zum erſtenmal in der geſamten Meyer-Literatur ein

ſchneidende Bedeutung erkannt und ausführlich nachgewieſen. Meyers religiöſes

Leben ſein Pietismus, ſein Atheismus, ſein Proteſtantismus wird als

das weſentlichſte Moment immer wieder zum Ausgangspunkt grundſäßlicher

Betrachtung, auch ethiſcher und literariſch -künſtleriſcher Art, ſekundiert von den

erigen Sorgen um einen Beruf. Der Aufenthalt in der Weſtſchweiz — Prés

fargié, Neuchâtel, lauſanne— tritt in ſeiner ganzen Bedeutung klar und ein:

-
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dringlich hervor. Wer ſich mit Meyer beſchäftigt, wird um dies Buch nicht

herumkommen , da es grundlegend für den ganzen ſeeliſchen Aufbau vonMeyers

Lebens und ohne dieſe Kampfiahre der ſpätere Dichter nicht denkbar iſt.

Die ganz unwiſſenſchaftlich lebendige Sprache und bewegte linie des Buches

ſei beſonders hervorgehoben . Ernſt Metelmann.

Bab, Julius : Richard Dehmel. Die Geſchichte e. Lebens- Wertes. Leipzig : H.Haeſ

ſel 1926. (433 S., 7 Taf. u . 1 Falſ. gr. 8 °) 8 M ; Leinen 11 M.

Erſt nach ſeinem Tode wurde Dehmels Dichterperſönlichkeit völlig ſichtbar,

nicht zuleßt durch die Veröffentlichung ſeiner Briefe. Gewiß ſteht das Werk

des Dichters für ſich da, aber das Perſönlich - Empiriſche erleichtert das Ver

ſtändnis und ordnet die Einzelteile des Werks in ein Lebensganzes ein. So ließ

erſt die Kenntnis der Perſönlichkeit Dehmels Werk in vollem Glanz aufſtrahlen .

Mit einem Schlage rückte er, was nur wenige vermuteten , in die Reihe der gan

Großen . Man fand dort Ordnung und organiſches Wachstum , wo man Chaos

und Willkür angenommen hatte. Auch durch die Biographie von Julius Bab

wird das nachträgliche Wachstum des Dichters gefördert werden. Hicr über

ſchaut man zum erſten Mal den ganzen Umfang dieſes lebend, mit allen Daten,

die nun einmal dazu gehören , aber auch mit der ganzen Monumentalität und

eiſernen Folgerichtigkeit ſeines Aufbaus. – Dehmel ſprach zu mir einmal

wenige Wochen vor ſeinem Tode von ſeiner Abneigung gegen Biographien.

Fügte aber gleich hinzu, daß auch er ſich biographiſch betätigt habe, nämlich für

den Freund Liliencron . Und der eigenen Biographie, die ſeinem Leben und Werk

gewidmet ſein würde, ſtand er ebenfalls nicht gleichgültig gegenüber. Er er:

wartete ſie von Julius Bab, und Bab hat jeßt dieſe Erwartung erfüllt. Er gibt

nicht Analyſe der Werke, ſondern läßt ſie aus dem Leben erſtehen. Aber dieſes

Werden wird von dem Augenpunkt allſeitiger Kenntnis und tiefſten Erfaſſens

dieſes Werkes aus beobachtet. So ſtehen die einzelnen Bände als Phaſen des

Lebens vor uns, aber dieſes Leben erhellt wiederum die unergründlichen Zu:

ſammenhänge dieſer Gedichte, die höchſte Kunſt und ſtärkſtes Leben zugleich

ſind. Wenn Bab von ſeiner Arbeit als einem erſten Verſuch ſpricht, ſo muß ge

ſagt werden , daß es ſehr ſchwer ſein wird, dieſen erſten Verſuch zu übertreffen,

außer vielleicht an Vollſtändigkeit des Materials. Dehmel wird in der Form ,

die Bab ihm jeßt gegeben hat, im Bewußtſein wenigſtens der nächſten Jahr

zehnte fortleben . Bab, der Meiſter der deutenden Improviſation, ſchreibt ſich

auch in dieſem Buch erſt allmählich frei. Die erſten Kapitel ringen noch mit dem

Stoff, aber vor derMitte, von dem Kapitel „ Zwei Menſchen “ an ,iſt die ſouve

räne Beherrſchung alles Stofflichen erreicht, und es wird Form und Schidſal.

Walther Harich.

27
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Chor um Schmidtbonn . Zu Wilhelm Schmidtbonns 50. Geburtstag. Hrsg . ).

Herbert Saekel. Stuttgart: Deutſche Verlags - Anſtalt 1926. (77 S. 8 °) 1 M.

Deugniſſe für den Menſchen und Dichter, ein Blumenſtrauß der Anerkennun:

gen und guten Wünſche zum 50. Geburtstag. Ob's dem verehrten geſchäß:

ten Dichter, ſo wie's getrieben wird, nicht doch faſt etwas peinlich iſt ? Inter:

eſſant übrigens die indirekte Selbſtcharakteriſierung der Gratulanten .

Georg Hallmann.

Schautal, Richard von : Adalbert Stifter. Beiträge z . 1. Würdigung. (Sudeten .

deutſche Sammlung. 2. ) Augsburg : Joh. Stauda 1926. (67 S.kl. 89) Halbleinen 2 M.

Carl Spitteler in memoriam . Von Hermann Burte, Jonas Fränkel, Romain

Rolland , Albert Steffen . Jena : Eugen Diederichs 1926. (35 S. 8 °) 1.20 M.

Roffler, Thomas : Carl Spitteler. Eine literar. Feſtſtellung. Sena : Eugen Diede

richs 1926. (56 S. 89) 2 M.

Knufiert, Rudolf: Arthur Schubart. Sein Leben u. Schaffen . Stuttgart: Bong

& Co. 1925. ( 138 S. kl. 89) 2.50 M ; Leinen 4 M.

Caſtellano , 6.: Benedetto Croce. Zur Einführung in d . Werk d . Philoſophen,

d . Kritikers, d . Beſchichtſchreibers. Überſ. v . Julius Schloſſer . Mit e . bibliograph.

Anhang. ( Amalthea - Bücherei. 48.) Wien : Amalthea - Verlag 1925. (152 S.,

1 Taf., gr. 8 °) 4.50 M ; gebunden 6 M.

Spoerri, Theophil : Von der dreifachen Wurzel der Poefte. Zürich : Orell

Füßli 1925. (30 S. gr. 8 °) 2.40 M ; Halbleinen 3.60 M.

n einem angenehmen Bändchen ſammelt Schaukal, der ſchon lange und

erfolgreich für eine entſchloſſenere Bewertung Adalbert Stifters eingetreten

iſt, alles von ihm zu dieſem Zweck veröffentlichte, eine ſchäßbare Gabe. Mit den

geſammelten vier Lobreden in memoriam Carl Spitteler, die jedes innere

Maß vermiſſen laſſen und nur in Superlativen arbeiten , iſt dem Dichter viel

weniger gedient, als mit der beſonnenen Schrift Rofflers , die zwar den

Toten ebenfalls ſtark überſchäßt, aber doch immerhin die Möglichkeit zugibt,

daß man auch anders als eben in Superlativen des lobes über ihn reden könne.

Gut gewollt, aber redſelig und im wenig guten Sinn laienhaft, wirbt Knuffert

Freunde für den Dichter Arthur Schubart, deſſen Werke bei Bonz in Stuttgart

erſcheinen. Benedetto Croce ſeßt immer mehr Federn in Bewegung. In einer

wirklich feinen Unterſuchung, der man nur das aufdringliche Vorwort von

Schloſſer wegwünſchte, ſeßt ſich Caſtellano planmäßig mit ihm ausein

ander, ſekundiert gleichſam von Spoerri. Bei all dieſer Propagandaliteratur,

die zum Teil ſtark Diſſertationscharakter hat, wird man das Gefühl nicht los,

wie viel beſſer es doch wäre, wenn ſie unterbliebe und der leſer an die Er

ſcheinungen ſelbſt heranträte, anſtatt ſich mehr oder weniger ſubjektiv und

flüchtig informieren zu laſſen . Eine Ausnahme bildet hierbei natürlich Schau

kal, der produktiv vorgeht. von Grolman.
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Geſchichte und Kulturgeſchichte

Der große Bauernkrieg . Zeitgenöffiſche Berichte, Ausſagen und Aktenſtücke.

Übertr. u . eing. o . Otto H. Brandt. (In der Sammlung : Das alte Reich .) Jena :

Eugen Diederichs 1925. (348 S. mit 18 Taf. 8°) 11 M.; Halbleinen 13.50 M.;

Halbleder 16 M.

as wiſſen die Deutſchen eigentlich von ihrer Geſchichte, ihrer Volksge

ſchichte ? Was wiſſen ſie insbeſondere von der gewaltigſten Revolution,

die dieſe Geſchichte je erlebt hat? Es genügt, die Frage zu ſtellen. Wir müſſen

echte deutſche Geſchichte zu ſehen überhaupt erſt lernen , und am erſten werden

wir ſie von den lebendigen Quellen ſelbſt lernen . Der vorliegende Band –

äußerſt verſtändig und liebevoll zuſammengeſtellt lieſt ſich wie eine ges

waltige Sage, wie eine Volkstragödie großen Stils. Das Jahr 1525 war ent

ſcheidend für die folgenden Jahrhunderte und für alle Zeiten unſerer Geſchichte.

Auch heute noch iſt es ſelbſt für den Lagespolitiker wichtig, darüber Beſcheid zu

wiſſen. Es handelt ſich hier nicht um eine beliebige und erledigte Vergangenheit,

ſondern um ein Fanal, das über Gegenwart und Zukunft hinwegleuchtet. Aber

wer wird die Augen auftun ? Und wann werden wir lernen , wahre Volksge:

ſchichte zur wahren Volkspolitik zu nußen ? Jörn Dven.

Hegemann, Werner : Fridericus oder Das Königsopfer. Hellerau : Jakob

Hegner 1925. (553 S. 8 °) 12 M.; geb. 15 M.

as Buch iſt formell wie inhaltlich ein ſeltſames Produkt. Hegemann gibt

den Inhalt von Geſprächen eines Deutſchamerikaners Manfreð Ellis

mit Borchardt, Hofmannsthal, Brandes, Mann ( Th .), Shaw u. a. m. über

Friedrich den Großen wieder. Doch lehnt er ab, ſicheres Zeugnis über das gei

ſtige Eigentum der Beteiligten zu geben , und ſo weiß man kaum , wen man im

Einzelfall verantwortlich machen ſoll. Die Rolle Hegemanns bei den Geſprächen

ſcheint eine recht klägliche geweſen zu ſein , wie z. B. ſeine Einwürfe S. 270, 271,

278, 282 u. d. a. beweiſen . Er iſt ſeinem Freunde Ellis jedenfalls nicht ſo läſtig

und anregend zugleich geworden , wie Edermann Goethen . Das Ganze iſt ein

Feldzug gegen die legende des Alten Frißen. Es wird nichts Geringeres ver

ſucht, als den König zu entlarven als elenden Dilettanten, niedrigen Intri

ganten im Kriege wie im Frieden , als deutſchfeindlichen , dabei recht barbariſchen

Fürſten , der den Zeiger der deutſchen Geſchichte zurückgedreht habe, indem er dem

Reich, wo er nur konnte, zu ſchaden ſuchte. Bei dieſen Vorwürfen wird eine

durchaus unkritiſche Tatſachenhäufung betrieben und verſucht, mit einer zu

nächſt verblüffenden Beleſenheit des Mr. Ellis alle Einwände mundtot zu

machen . Abgeſehen davon , daß dem König oft ganz lächerliche, und nur als Ges

häßigkeit erklärliche Vorwürfe (3. B. er ſei an Schillers Lode indirekt ſchuld :

D:
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S. 109) gemacht werden , ſinkt der Lon der Polemik oft auf eine bedenkliche

Stufe. Der Bearbeiter dieſer mündlichen Ergüſſe ſchüßt die Not ber abſolut

undurchdachten Formloſigkeit mit endloſen Wiederholungen als Tugend der

Treue und unmittelbaren Friſche vor. Es wird nicht das ausgeſchieden , was

zwar geiſtreich, aber nicht zum Thema gehört, und ſo iſt eine kritiſche Wider:

legung des Vorgebrachten auch für den zünftigen Hiſtoriker ſchon deshalb

ſchwer, weil zum weitaus größten Teil eine atomiſierende Anekdötelei betrieben

wird und aus Einzeltatſachen , die oft im Zuſammenhang durchaus nichts Auf

fälliges für die damalige Zeit haben, generelle Schlüſſe auf den Charakter des

Königs gezogen werden . Auf der angeblichen Antitheſe Weimar- Potsdam wird

weidlich herumgeritten , was verdächtig nach 1919 riecht und durch eine auf:

merkſame Lektüre von Spenglers , Preußentum und Sozialismus“ genugſam

widerlegt wird. Das Gefaſel von den Goethe-Napoleoniſchen Vereinigten

Staaten von Europa erübrigt ſich , wenn man die Bedeutung der Stein -Harden

bergſchen Reformen für die innere Freiheit und Verantwortlichkeit der Deutſchen

zu würdigen weiß. Auch der Hauptangriff auf den Landesverräter Friedrich, der

an der unterbliebenen Rückeroberung Elſaß -Lothringens durch das Reich 1744

ſchuld ſei und wohl auch iſt, erledigt ſich , behält man im Auge, daß ſeit mehreren

Jahrhunderten der Fürſtenpartikularismus das Reich zerfleiſchte und nur durch

Erſtarken eines der dreihundert Leilchen des alten Reichs das neue werden

konnte ; hat doch auch Bismarck geglaubt, einen Bruderkrieg führen zu müſſen,

um die Einigung zu bringen .

Auf Einzelheiten einzugehen , kann hier nicht unſere Aufgabe ſein . Es iſt ſchon

manche Enthüllung über uns hingegangen , ohne daß damit auch nur etwas

Poſitives geſchaffen worden wäre. Das vorliegende Werk iſt umfänglich, auch

anregend. Aber ſieht man z. B. einmal auf den geiſtreichen , kurzen Anti

Shakeſpeare -Eſſay Tolſtois, ſo haben wir mehr : da reibt ſich Geiſt an Geiſt.

Und hier ? Friß Rostosky.

Muſchler, Reinhold Conrad : Friedrich der Große. Eine Entwicklungsgeſchichte d

Menſchen . Leipzig : Fr.W.Grunow 1925. (639 S., 8 Taf.gr.8 °) 12 M ; Leinen 16 M.

in Buch wie etwa „Der große König“ (bei Langewieſche) ſteht in Sach

,
Friedrich, unvergleichlich höher, als eine ſo verblaſene, einfach ungenügend vor:

bereitete und mit unzulänglicher Befähigung angefaßte Arbeit eines ,, Dichters “.

Da iſt ſelbſt die Roſerſche Biographie in der Volksausgabe für populäre Unter:

weiſung (obwohl ein trocken -wiſſenſchaftliches Buch , eben die gediegene und

zuverläſſige Arbeit eines reinen Hiſtorikers ) noch eher zu empfehlen.

Georg Hallmann.
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Bühler, Johannes : Die Hohenſtaufen . Nach zeitgen . Quellen. Mit 16 Taf.

(Ind. Sammlung : Deutſche Vergangenheit.) Leipzig : Inſel. Verlag 1926.

(593 S. 8) Halbleinen 9 M.

ühlers quellenmäßige Darſtellung der deutſchen Vergangenheit ſchreitet

TI

Unternehmens behandelt eine Epoche, die von jeher das allgemeine Intereſſe

beſonders angezogen hat. Aber das romantiſche landläufige Bild der Hohen :

ſtaufenzeit erfährt hier manche derbe Korrektur, doch gewinnt es dafür an

Schärfe der Umriſſe, an Klarheit der Farben. Man kann nur immer wieder

feſtſtellen , daß Bühler es meiſterhaft verſteht, aus dem reichen, vielfach ver

worrenen Stoff der Quellen und eigener Darſtellung ein wahrhaft lebendiges

und klares Bild der Vergangenheit zu geſtalten . Heinz Waentig.

Fülöp -Miller, René: Geiſt und Geſicht des Bolſchewismus. Darſtellung

u. Kritik des kulturellen Lebens in Sowjet- Rußland. Mit 500 Abb. Wien :

Amalthea-Verlag 1926. (III, 490 S., 282 Taf. gr. 89) 24 M ; Leinen 30 M.

In dieſem überaus reich und zwedmäßig ausgeſtatteten Buch größten

Volumens ſoll bei ,,objektiver Wahrhaftigkeit in der Art des Schauens "

und unter Vermeidung von Vorurteilen eine fachliche, aber keinesfalls ver:

kleinernde Kritik der kulturellen Sowjetphänomene gegeben werden. Die Ab

bildungen, die das Werk enthält, ſind hohen lobes wert. Man hat dabei bei

pro und contra das Gefühl, daß gründlich und unparteiiſch ausgewählt wurde.

Was man allerdings zu ſehen bekommt, wird verſchieden bewertet werden und

der pſychopathologiſch geſchulte Betrachter wird ſich zumindeſt bei derMehrzahl

der Phyſiognomien das Seinige denken . Die abgebildeten Kunſtprodukte unter

ſcheiden ſich in nichts vom landläufig gewordenen Erpreſſionismus. Der Tert

des Buches hat es nicht ſo leicht. Ohne Zweifel hat Fülöp-Miller fleißige Stu

dien gemacht und auch allerlei gehört. Aber er überſieht, daß es logiſch un

möglich iſt, „ Kritik “ vom bourgeoiſen Standpunkte aus zu geben über Phäno

mene, die eben nun einmal auf einer anderen geiſtigen Ebene liegen. Man kann

ſie beſchreiben und zur Not darüber referieren , mehr aber iſt unlogiſch. Fülöp

Miller gibt ſich große Mühe, ſeinen Widerwillen gegen die Sowjetphänomene

möglichſt zu unterdrücken, und das gelingt ihm auch bis auf die Schlußpartien ,

wo ganz flach und töricht Bolſchewismus und Jeſuitismus miteinander kopu:

liert und mit herausgeriſſenen Doſtojewſkiſtellen beſchloſſen werden. Das geht

doch nicht an und widerſpricht dem Vorwort und den darin geäußerten Ab

ſichten . Überall jedoch ſpricht ein großer Ernſt aus dem gewichtigen Werk, und

Fülöp-Miller hat wertvolle Arbeit geleiſtet, die – unter obigen Einſchrän:

kungen - anerkannt wird. von Grolman.
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Stern und Unſtern. Hrsg. v. Tim Klein. München : C. H. Beck 1925. ( fl. 80)

6. Freißler, Ernſt W.: Emin Paſcha. Mit 1 Bild u. 1 Karte. (238 S.) 3.50 M ;

tart. 4.50 ; Leinen 5.50 M.

7. Engelhardt, A. von : Der Rönig von Rorfita und der Freiheitskampf der

Korſen. Mit 1 Bild. (202 S.) 3 M ; kart. 4 M ; Leinen 5 M.

8. Klein , Sim : Engliſche Seeräuber , Straßenräuber, Saſchendiebe. Mit

1 Abb. (145 S.) 2.50 M ; kart. 3.50 M ; Leinen 4.50 M.

andliches Format, klarer, überſichtlicher Druck auf gutem Papier und

reizende Ausſtattung, das ſind die äußeren Vorzüge, die dieſe durchweg

intereſſant und feſſelnd geſchriebenen kleinen gelben Bücher ſo raſch beliebt

machten. Nun liegen wieder drei neue Bände vor, die den bisher erſchienenen

in nichts nachſtehen . Lim Klein ſtellt uns einige engliſche Land- und

Seeräuber vor, die über die Adtäglichkeit ihrer Exiſtenz hinauswuchſen zum

Typ des, man möchte faſt ſagen : ritterlichen Strauchdiebes. Ganz reizend

zu leſen ſind die Selbſtbiographien einiger dieſer ſeltſamen Käuze, aus deren

einfachen und naiven Worten die ganze urſprüngliche Ungebundenheit und die

tollen Mirren ſolch freien Lebens erſtehen. – Die Perſon des Afrikaforſchers

Emin Paſcha, wie ſie uns in Freißlers gleichnamigem Buch gegenübertritt,

iſt zu einſeitig und kritiſch abſchäßend geſehen , um die Lektüre als ſolche genuß

reich erſcheinen zu laſſen . Doch , entfernt von jeglicher inneren herzlichen

Anteilnahme, wirkt durch die klare, logiſche Kälte der Betrachtung die blutige

Tragödie ſeines Endes um ſo ſchmerzlicher, und die heroiſche Größe dieſes

Mannes, ins rechte licht gerückt, weiß ſich eben dadurdy allem Kleinlichen

gegenüber zu behaupten. — Des leichtfertigen Abenteurers par excellence, des

weſtfäliſchen Barons von Neuhoff vielfach und merkwürdig verſchlungene

Schidfalswege ließen ihn im Verlauf eines an blendendem Glanz ebenſo wie

an Verworfenheit überreichen Lebens den Sprung tun vom heimatloſen und

mißachteten Betrüger zum angebeteten und gefeierten König über Korſika.

Der über alle Maßen heroiſche Kampf der Korſen um Freiheit und Unab

hängigkeit (bei deſſen Schilderung man unwillkürlich Parallelen mit heutigen

Zeiten und Völkern zu ziehen geneigt iſt), zuerſt nur Hintergrund für die

Aventuren des Barons, tritt allmählich in den Mittelpunkt des Intereſſes,

und der ſelbſtloſen Aufopferung, der glühenden Vaterlandsliebe und dem

Nationalgefühl dieſes kleinen , unterdrückten Volkes kann die lebhafteſte und

aufrichtigſte Bewunderung nicht verſagt werden. Engelhardt hat mit dieſem

virtuos geſchriebenen umfaſſenden Bild menſchlicher Größe und entſchloſſener

Tatkraft, aber auch haltloſer und verlogener Don Quichotterien einen der

beſten Bände zu dieſer ohnehin ſchon ausgezeichneten Sammlung ſeltſamer

Schickſale beigeſteuert. Erik Schaal.
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Sammlungen

Runſtwart- Bücherei. München : Callwey 1925/6 . ( kl. 8 °) Se 1M ; Pappe 1.50 M.

27. 28. 37. Gedankendichtung der Frühromantik. Gedankendichtung der

ſpäteren Romantit. Deutſche Barodlyrik. Alle 3 Bde. ausgew . u. eingel. o.

Hans Böhm. (108 ; 108 ; 104 S.)

as iſt wieder einmal ein Stück deutſcher Arbeit. Von gründlicher Sach

wande ſo viel des zeitloſen Zeitgeiſtes, daß man ſich nur freuen kann, daß hier

jedem die Möglichkeit gewährt iſt, ſich mit den Ideen- und Vorſtellungs

freiſen der Romantik ohne große materielle Opfer bekanntzumachen. Die Aus

wahl „ Barodlyrik " kann den Anſpruch nicht in dem Umfange erheben . Leilt

ſie auch die Vorzüge der Behandlung ſeitens des Herausgebers und Verlages

- an ſich iſt der Stoff zu ſpröde, doch mehr nur hiſtoriſch zu werten . Die Ges

dankenwelten der Romantik ſind im Vergleich damit ,, ewiges" Gelände.

Georg Hallmann.

Muſarion - Bücher. München : Muſarion - Verlag 1926. (gr. 89) Je Leinen 6 M.

Storm, Theodor: Drei Märchen. Mit 26 Federzeichn . v . Rolf von Hoerſchel.

mann . (104 S.)

Shaderay , W. M.: Die verhängnisvollen Stiefeln . Mit 28 Radierungen

v . Flora Klee. Palyi. Übertr . v . Clariſſe Meitner. (99 S.)

Tolſtoi, Leo N.: Legenden . Übertr . v . Fega Fiſch . Mit 18 Holzſchn. v . Karl

Röſſing. ( 107 S.)

rei gut illuſtrierte Bändchen . Beſonders originell ſind die Illuſtrationen

von Hoerſchelmann zu den Stormſchen Märchen. Einband, Papier und

Druck tadellos . Johannes Demmering.

Merkwürdige Geſchichten und Menſchen . Hrsg. v . Herm . Heſſe. Berlin :

S. Fiſcher 1925. (fl . 8 °)

Hölderlin . Dokumente f. Lebens . (231 S., 1 Taf.) 3 M ; Leinen 4 M.

Die Geſchichte von Romeo und Julia . Nach d. ital. Novellenerzählern Luigi

da Porto u . Matteo Bandello . (122 S.) 2 M ; Leinen 3 M.

Novalis. Dokumente . Lebens u . Sterbens. (164 S.) 2.50 M ; Leinen 3.50 M.

Seſam. Orientaliſche Erzählungen . (159 S.) 2 M ; Leinen 3 M.

twas ſpät kommt S.Fiſcher mit dieſer Sammelreihe, die, obwohl ſie nur Gu:

tes bringt, doch noch an die Bücherfabrikation der Inflationszeit erinnert.

Auch der Herausgebername des hochgeſchäßten Dichters wird ihr kaum zu

einem großen Erfolg verhelfen . Heſſe hat es ſich zu leicht gemacht. Es iſt nicht

notwendig, daß ein Meiſterwerk wie Shakeſpeares ,,Romeo und Julia" für ein

größeres Publikum auf die Anregungen und Vorlagen zurückgeführt wird,

ſelbſt wenn dieſe Vorlagen in ihrer Art ebenfalls Meiſterwerke ſind; an Hölder:

lin- und Novalis -Ausgaben iſt kein Mangel, die Lebensdokumente Hölderling

D
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-

.

ſind ſchon gar zu oft zuſammengeſtellt worden, und Sammlungen orientali:

ſcher Geſchichten haben wir auch genügend , ſelbſt wenn ſie andere Geſchichten

enthalten als dieſe hier. Heſſes perſönliche Leiſtung beſchränkt ſich zumeiſt auf

ein kurzes Nachwort - das zu Novalis iſt gut, das zu Hölderlin klingt zwar

glüdlicherweiſe in der Idee des Helden aus, allein es erſpart uns zuvor leider

nicht die „ Verdrängung “, die „ Individualpſychologie“ und die angebliche

„, Verkümmerung dieſer heimlichen Schöpferkraft “ unter Schillers Einfluß.

Hans Brandenburg.

Verſchiedenes

Roſelieb, Hans : Rot-Gelb.Rot. Geſchichten aus Spanien. 2 Bde. M.- Glads

bach : Orplid - Verlag 1925. (309, 254 S. kl . 89) 3.20 M ; Je Leinen 5.60 M.*

in herrliches Buch von ſtärkſter Prägnanz des Kolorits ! Hier wird uns

auf die lebendigſte Art und Weiſe fremdes Volkstum nahe gebracht,

wie es lebt und liebt, wie ſein Blut ſchwingt und rauſcht, wie ſeine Land:

ſchaft, ſein Getier ſich den Blicken von uns weniger mit Sonne Geſegneten

darbietet . Unvergeßlich vor allem bleibt die wundervolle Erzählung von

Barbar, dem Stier, ein wahres Meiſterſtück dichteriſcher Proſa und dichte:

riſchen Schauens und Erfaſſens eines kurzen , aber mit Blut gezeichneten

Weges von der ſtillen Weide auf Kaſtiliens Hochebene zur Arena, von der

ruhenden Kraft zur angſtvoll gepreßten Wut der Verteidigung des edlen

Tieres. Wenn wir ſolch Buch von unſeren nächſten Nachbarn hätten, wären

wir vor manchem Irrtum bewahrt geblieben. Frig Rostosky.

Friedrich der Große. Potsdam. Hrsg. v . Hans Rania u . Reinh. Viek. Berlin :

Geſellſch . 3. Verbreitg klaſſ. Kunſt 1925. (94 S. mit Abb. gr. 49) Halbleinen 7.50 M.

Goethe.Gedenkblätter. Weimar. Hrsg. v . Goethe- Nationalmuſeum in Wei

mar. Ebd . 1925. (104 S. mit vielen Abb. gr. 49) Halbleinen 7.50 M.

Merbach , Paul Alfred : Richard Wagner. Ebd. 1925. (91 S. mit vielen Abb.

gr. 4 °) Halbleinen 7.50 M.

Rehbein , Arthur : Bismarc im Sachſenwald. Ebd . 1925. (125 S. mit vielen

Abb. gr . 49) Halbleinen 9 M ; Leinen 10 M.

ier Geiſtes- und Latheroen unſeres Volkstums treten uns in dieſen yon

feinſtem Kunſtgeſchmack geſchaffenen , von den Federn Berufener mit

Begleittert und Einführung verſehenen Prachtwerken lebendig entgegen .

Friedrich beſonders in ſeiner künſtleriſchen Schöpfung Potsdam ; Goethe in

ſeiner engeren und weiteren Weimarer Umwelt; Bismard als ,, der alte Herr",

beſonders nach der Entlaſſung, in Friedrichsruh und dem Sachſenwalde, der

in beſonders wohlgelungenen, herrlichen Landſchaftsbildern vor uns erſteht;

Wagner in ſeinem Bayreuther Lebenswerk. Von den Herausgebern begnügen

* Vgl. das nächſte Heft der „ Schönen Literatur“ und den nächſten Bogen der „ Iahresernte “.

Vie
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ſich Kania und Wahl mit knappen erläuternden Lerthinweiſen. Rehbein gibt

darüber hinaus eine Fülle wohlgeordneter Auszüge aus der Bismarck -Literatur

und dokumentariſcher Zeugniſſe, die manches Neue bieten ; Merbach ein

feſſelnd geſchriebenes Lebensbild des Meiſters und eine Geſchichte der Bay

reuther Feſtſpiele. Feinſinnig ausgewählte Sprüche, Gedichte, Briefſtellen und

Zitate verbinden und erläutern die Bilder. Über alles lob erhaben iſt die reiche

illuſtrative Ausſtattung (in Kupfertiefbruck ). Die techniſche Wiedergabe der

vielen Porträts , Städte- und Schloßanſichten, Innenräume, landſchaften ,

Fakſimiles, Noten und Vignetten ſtellt eine Meiſterleiſtung unſerer Buch

kunſt dar. Alerander Pache.

Neue Bücher im Auguſt

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche kritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften .

Romane und Erzählungen lingen, Karl : Die gefrorene Melodie. Ros

Bernoulli, Carl Albrecht: Der Tod zu
man. München : Köſel & Puſtet 1926. (IV ,

Baſel. Baſel: Helbing & lichtenhahn 1926
465 S. 8 °) 6.— ; lein . 8.

(45 S. 89) 1.60 Mehlis, Georg : So iſt das Leben . Novel:

Brandenburg, Hans: Traumroman . len . Freiburg i. B.: I. Bielefeld 1926.

Leipzig : H. Haeſſel 1926. (76 S. Pl. 8 ) ( 71 S. 89) 2.

1.80 ; lein. 3.80 Michaelis , Karin : Die kleine Lügnerin

Dammann, W. H.: Der Schlotbaron . Ro- [Gunhilds Mädchenjahre ]. Roman . Pots:

man . Stuttgart: Alfred Roth - Verlag 1926. bam : G. Kiepenheuer 1926. (320 S. 8 °)

(345 S. 89 4.- ; Lein . 6.

Dörfler, Peter : Neue Götter. Roman . Moeſchlin , Felir : Die Viſion auf dem Los

2. Faſſung. München : Köſel & Puſtet 1926 . fot. Roman . Zürich : Orell Füßli 1926.

(603 S. 89) (258 S. 8°) 3.60 ; geb. 4.80

Friſchauer , Paul : Ravaillac oder die Er: Schäke, Gerhard : So iſt das Leben. Kleine

morbung eines Königs. Hiſtorie. Wien : Profaſtůđe. Solln b. München : Verlag

Zſolnay 1926. ( 119 S. 8°) Die blaue Diſtel 1926. (62 S. kl. 8 °) 1.50

Grazie, Marie Eugenie delle : unſichtbare Schröer, Guſtav : Gottwert Ingram und

Straße. Roman . Freiburg : Herber 1926. ſein Werk. Roman. Leipzig : Quelle &

(425 S. 8°) Lein . 6.40 Meyer 1926. (316 S. 89) Lein. 6.

Hofmann, Anton Adalbert: Der ſchwarze Schrott- Fiechtl, Hans : Das linke Pfar

Jobſt. Roman aus 8. deutſchen Vergangen- rerle. Ein Roman aus 8. heut. Lirol. Graz:

heit. Graz : Heimatverlag f. Stocker 1926 . Heimatverlag 2. Stoder 1926. ( 266 S. 8 )

(312 S. 89) Halblein . 4.50

Staergel, Hans Chriſtoph : Wolkenkraber. Schurig , Arthur : Vom Glüce Beethovens.

Breslau : Oſtdeutſche Verlagsanſt. 1926 . Kleine Geſchichten . Nürnberg : Schrag

(182 S. 8°) 3.80 ; lein . 5.- 1926. ( 118 S. 16°) Lein. 2.80

Kaminsky, Friedrich : Des Biſchofs Kas Schwob, Marcel : Die Gabe an die Unter:

pellmeiſter. Roman aus d. Zeit d. erſten welt. Übertr. 11. Nachw . v. Jakob Hegner.

deutſchen Oper. Freiwaldau: A. Blažek Hellerau : Hegner 1926. (238 S. 8°)

1926. ( 164 S. 8°) Lein . 6.50

Kloerß , Sophie : Sturm in Schmalebek. Soyters , Hedwig von : Michael Matrei.

Roman. Berlin : Scherl 1920. ( 174 S. 8°) München : G. ·Hirth 1926. (328 S. 8°)

2.70 ; lein. 4.50

Lein . 7.

lein . 12.50

Pp. 3.20

Lein . 5.

2 .

Lein . 4.
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1 .

Spaeth, Marimilian : Fredegar und Fredes

gundis. Eine legende. Erlangen : Mende

1926. (32 S. 89)

Straßnoff, Ignak : Ich, der Hochſtapler

Ignaß Straßnoff. Berlin : Berlag Die

Schmiede 1926. (279 S. 8°) 3.— ; lein. 4.50

Thieß , Frank : Das Tor zur Welt. Roman .

Stuttgart: Engelhorn 1926. (352 S. 89)

Lein. 6.50 ; Halbled. 9.50

Wensky), Herbert: Ago's Lebensreiſe. Der

Roman e. Hundes. Mit 9 Federzeichn . U.

8 Taf. v. C. D. Peterſen . Leipzig : Th. Tho

mas 1926. ( 141 S. gr. 8°) 4.50 ; geb. 6.

Wieden , Klaus von der : Der Mäuſeturm .

Roman v. Rhein. München : Drei Eulen :

Verlag 1926. (335 S. 8°) 4.50 ; geb. 6.50

Lyrik und Epit

Bernus , Alerander von : Stift Neuburg.

Eine Gedichtfolge. Mit 10 Holzſchn. v.

Joachim Lus . (Bücher 0.Heimat. 2. ) Manns

heim : Gengenbach & Hahn 1926. ( 33 BI.,

6 S. gr. 8°) Pp. 6.— ; lein. 8.

Beyerle, R.: Stimmungen. Mailand :

Sperling & Kupfer 1926. (71 S. gr. 8°) 1.50

Filling , Grete : Lebensblätter. Gedichte.

Leipzig : Seemann & Co. 1926. ( 126 S. 8°)

/

Joſeph. Hellerau : J. Hegner 1926 .

(164 S. 89) 4.50 ; lein . 76

Rolland , Romain : Aert. Drama. Überſ. v.

Erwin Rieger. Zürich : Rotapfel-Verlag

1926. (157 S. 89) 3.60 ; Halblein . 4.80

Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Bab, Julius : Bernhard Shaw. 2. veränd.

u. erw . Ausg. Berlin : S. Fiſcher 1926.

(355 S., 1 Titelb. 8 ° ) 6.- ; lein . 8.

Bauſteine. Feſtſchrift Mar Koch 3. 70. Ge:

burtstag dargebr. Hrsg. v. Ernſt Boehlich

u. Hans Hedel . Breslau : Preuß & Jün:

ger 1926. (V, 334 S., 1 Titelb. 8°) 15.

Burdach , Konrad : Vom Mittelalter zur

Reformation . BO 3, II 2 : Der Dichter

des Ackermann aus Böhmen und ſeine Zeit.

1. Hälfte. Berlin : Weidmann 1926.

(LXVIII, 262 S. gr. 8°) 21.

Cubell , R.: St. Franziskus, der Urme von

Affifi. Einſiebeln : Benziger & Co. 1926.

( 122 S., 1 Titelb. kl. 8°) Lein . 2.60

Eppelsheimer HannsWilhelm : Petrarca.

Bonn : Cohen 1926. (VIII, 219 S. gr. 8')

6.- ; geb. 8.50

Goeken, Walther : Herber als Deutſcher.

Ein literarhiſtor. Beitr. %. Entwicklung d.
deutſchen Nationalidee. ( Tübinger germa:

niſt. Arbeiten . 1.) Stuttgart: Kohlham :

mer 1926. (VIII, 131 S., 1 Taf. gr. 89) 6.

Groetefen , A.: Die goldene legende.

Franz von Aſſiſi in o. Poeſie 0. Völker.

M.-Gladbach : B. Kühlen 1926. (191 S.,

I Titelb. 8°) Halblein . 6.

Hauſer, Otto : Germaniſcher Glaube. Mit

57 Zeichn . u. Sternkt. Weimar : A. Dun:

ker 1926. (255 S. 8°) 5.— ; lein . 6.

Hochgeſang, Michael : Wandlungen des

Dichtſtils. Dargeſt. unter Zugrundelegun
g

dtſcher Macbeth -Übertragunge
n. München :

M. Hueber 1926. (VIII, 183 S. 8°) 6.

Howald , Ernſt : Der Kampf um Creuzers

Symbolik. Eine Auswahl v. Dokumenten .

Eingel. u. hrsg. Tübingen : I. C. B. Mohr

1926. (V, 154 S. 89) 5.- ; Halblein . 7.50

Jachmann , Günther : Die Originalität der

römiſchen Literatur. Leipzig : Teubner 1926.

(43 S. 8°)
2.60

Stahle, Carl : Hermann löns und die

Frauen . Mit 2 Laf. u . I Fakſ. Minden i.W .:

W. Köhler 1926. ( 117 S. 89) lein . 4.

Pp. 2. Lein . 4.—

Geraldy , Paul : Du und ich. Übertr. o.

Franz von Refroth . Wiesbaden : Dios:

kuren -Verlag 1926. (44 S. kl. 89)

2.- ; Lein. 2.40

Mico, Heinrich : Der Uder . Gedichte. Augs

burg : Bärenreiter- Verlag 1926. (39 S.,

3 Laf. 8°) 2.40

Mühſam , Paul : Sonette aus der Einſam

keit. Schweidnig : L. Heege 1926. (36 S. 8°)

Lein . 1.75

Lein . 4. -

Speer, Ernſt: Vom Baume der Erkennt:

nis. München : I. Michael Müller 1926.

( 191 S. 89)

Drama

Barlach, Ernſt : Der blaue Boll. Drama.

Berlin : Paul Caſſirer 1926. (124 S. 40)

3.50 ; geb. 4.50

Bergmann, Otto : Zwiſchen geſtern und

morgen . Drama. Berlin : F. Weber 1926.

(158 S. kl . 8 °) 3.

Claudel, Paul : Das harte Brot. Drama.

Nach der franzöſ. Dichtung von Albrecht
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Karslij , E.: Geſchichte der weißruſſiſchen Kompoſitionen u . graph. Arbeiten , 3ſgeft.

Volksdichtung und Literatur. Überſ. v. Mit 2 Bildn. u. e. Hl.-Probe. München : H.

Margarete Woltner. Berlin : W. de Stobbe 1926. (176 S. 4 °)
14. -

Gruyter & Co. 1926. ( X , 202 S. gr. 89) Rieſe, Walther : Vincent van Gogh in der

20.- ; Lein. 23.- Krankheit. Ein Beitr. z. Problem d. Be:

Kehrer, Hugo : Spaniſche Kunſt von Greco ziehung zwiſchen Kunſtwerk u. Krankheit.

bis Goya. Mit 250 Abb. München : H. Mit 6 Abb. ( Grenzfragen 8. Nerven- ul.

Schmidt 1926. (365 S., XXXVII S. Abb., Seelenlebens. H. 125.) München : I. F.

i farb . Titelb. 40) 27.— ; lein. 32.— Bergmann 1926. ( 38 S. 49 3.60

Koiſchwiß , Otto : Die Revolution in der Sagen aus Clever Landen . Geſ. u. bearb.

deutſchen Literaturwiſſenſcha
ft. Bortrag. 0. Rob. Voß. Cleve : Fr. Boß 1926.

Berlin : E. Ebering 1926. (30 S. gr. 80) (127 S. kl. 8°) 1.75

I.50 Siebed, Werner: Der Heidelberger Ver

Müller, Karl Alerander von : Görres in lag von Jacob Chriſtian Benjamin Mohr.

Straßburg 1819/20. Eine Epiſode aus d. Ein Rückblick. Mit 1 Bilon . in Falſ. Lü :

Beginn 6. Demagogenverfolgungen. Stutt : bingen : 3. C. B. Mohr 1926. (VIII,

gart : Deutſche Verlags -Anſtalt 1926. (XV, 114 S. 89) 4.- ; Halblein. 6.50

276 S., 1 Titelb. 89) Lein. 6.50 Stemplinger, Ed.: Oberbayeriſche März

Neumann, Friedrich : Die Gliederung der chen . Folge 2. Altötting: Verlag „ Bücher

deutſchen Literaturgeſchichte. Leipzig : E. der Heimat" 1926. ( 81 S. kl . 8 °)

Pfeiffer 1926. (10 S. 4 ) 1.- ; Lein. 1.50

Neuwirth, Joſeph: Geſchichte d. deutſchen Stolle , Carl : Friß Stavenhagens „Mud

Kunſt u. d. deutſchen Kunſtgewerbes in 0. der Mews". ( Beiträge zo teutſchen Litera

Sudetenländern 6. g. Ausgang d. 19. Jh. turwiſſenſchaft. 27.) Marburg : N. G. El

Mit 83 Abb. Augsburg : I. Stauda 1926. wert 1926. (VIII, 87 S. gr. 8°) 3.50

(236 S. gr. 8°) 13.— ; Halblein. 15.- Zwiſchen Philoſophie und Kunſt. Johan

Dehler, Richard : Nießſches philoſophiſches nes Volkelt t. 100. Lehrſemeſter. Eine

Werden . Vortrag. Frau Dr. phil. h. c. Eli- Sammelſchrift. Hrsg. v. Willy Schuſter.

ſabeth Förſter -Nießſche als Feſtgabe 3. Leipzig: E. Pfeiffer 1926. ( IV, 134 S.,

80. Geb. dargeb. v. Verlag u . 8. Verfaſſer. 4 Laf. 4 °) 10.— ; geb. 12.

München : Muſarion -Verlag 1926. (29 S. Wagler, Ludwig : Die Enträtſelung der

49 2.50 oberrheiniſchen Flaſchenpoſt von 1816. Ein

Petſch , Robert : Gedanken über den Auf: krit. Beitr. z . Kaſpar Hauſer-Frage. Nürns

baudes Dramas. Leipzig : E. Pfeiffer 1926. berg : Schrag 1926. (38 S. 8°) 1.80

( 9 S. 49) Zuđer, Paul : Theater und Lichtſpielhäuſer.

Pocci, Franz (Enke!] : Das Werk des Künſt: Berlin : E. Wasmuth 1926. ( III, 178 S.

lers Franz Pocci. Ein Verz. . Schriften , mit Abb. 4 )

܀

I.

n

I.

lein . 32. —

Zeitſchriftenſchau Auguſt 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels.

Borc , Rudolf : Die Mitglieder und ihre Brandenburg , Hans : Zur Bilanz der

Schriften. In : Jahrb. 0. Schußverbandes jüngſten literariſchen Vergangenheit. Von

deutſcher Schriftſteller. Ortsgruppe Braun : 1900 bis 1925. 3. Der Naturalismus. In :

ſchweig. 1926. S. 27–48. Die ſchöne literatur. Ig. 27, Nr 8, Aug.

Bibliographie der Schriften der Mitglieder S. 343–348 .

der Braunſchweiger Ortsgruppe des Schuß : Flake , Otto : Schreibende Welt. (I. I.

verbandes, darunter Ernſt Bergfeld , Rus Bachofen . Sir Galahad. S. Lewis . I.

dolf Borch, Kurt Meyer -Rotermund, Gus Hirſch . F. Reventlow . F. Lion. R. Schicke:

ſtav Roſelieb, Heinrich Schneider, Helene le.) In : Die neue Rundſchau. Ig. 27,

Doigt- Dieberichs, Lena Voß u. a . H. 8, Auguſt. S. 197—211.
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Hachmann , Joſef: Neue Pyrit. In : Der

Gral. Ig. 20 , H. 11 , Auguſt. S. 714-717.

futher, Arthur: Deutſche Romandichte:

rinnen (vor allem der neueſten Zeit). In :

Neue Frauenkleidung u . Frauenkultur.

Ig. 22, H. 8. S. 206—209.

Luther, Arthur: Deutſchlands literariſche

Zeitſchriften . In : Das deutſche Buch .

3g. 6, H. 7/8, Suli/Auguft. S. 217-221.

Kurze Charakteriſtik der deutſchen lit. Zeit:

ſchriften d. Gegenwart.

Michael, Friedrich : Erzählende Dichtung

der Zeit (Sammelbeſprechung). In : Das

deutſche Buch . Ig. 6 , H. 7/8, Juli/Auguſt.

S. 221–227

Michael, Friedrich : Theaterſpielplan und

deutſches Drama. In : Die ſchöne litera :

tur. Ig. 27 , Nr 8, Aug. S. 337–343.

Mudermann , Friedrich : Katholiſche Dich

tung u. Erotik. In : Der Gral. Ig. 20 ,

H. 11 , Auguſt. S. 673-677.

Prieß, Clara : Deutſche Schriftſtellerinnen

(Ina Red , Sophie Hoechſtetter, solde

Kurz ]. In : Frau und Gegenwart. 1926,

Nr 29 , 20. Juli. S. s.

Schid - Abels , Eliſabeth : Die Mutter im

deutſchen Drama [Friş v. Unruh, Hans

Franc , Hanna Rademacher ). In : Die

Brücke, Monatsſchrift zum Heidelberger

Lagblatt. Ig. 7, Nr 5 , Mai. S. 18-19 .

Saekel, Herbert: Dichter und Volk. Rück:

blick u. Ausſchau. In : Oſtdeutſche Mo

natshefte. Ig. 7 , H. 4 , Juli 1926. S. 382

Below, Gerda v. — Horn , Kurt : Zwei

Dichterinnen . u. Herder, Alerandra von .

Bethuſy.Huc.— Keller, Paul : Valeska

Gräfin Bethuſn -Huc. [t 27. Mai 1926.]

In : Wir Schleſier, Schweidnig . Ig. 6 , 20 ,

15. Juli. S. 299 .

Blund . Steinbrina, Otto : Hans

Friedrich Blund . In : Orplid. Ig. 3, H. 3.

S.95—96 .

Böhm.— Schaukal, Richard von : Hans

Böhm. E. Nachtrag zum 50. Geburtstag.

In : Oſtdeutſche Monatshefte. Ig. 7, H. 4 ,

Juli 1926. S. 397—398.

Brey . — Herz, Hermann : Henriette Brey.

In : Die Bücherwelt. Ig . 23, H.8.S. 333/36.

Bruns. —Kuhlmann , Karl A.: Zu Mar

Bruns' so. Geburtstage. ( 13. Juli) . In:

Deutſche Nordmark. Ig. 7, H. 1, Juli,

.

S. 2–5.

:

bis 385 .

„in dem Werk Windlers, Dörflers und

Reiſers [ kehrt] unſere Epik zurück zu jenen

ewig ſchöpferiſchen Kräften desmütter:

lichen Bodens, der Familie, der Geſchlech

terfolgen , für die im Theoretiſchen Stad

ler Zeugnis ablegt.“

Scheller, Will : Mar Bruns. Zum so . Ge:

burtstag. In : Reclams Univerſum . Ig. 42,

K. 42, 15. Juli. S. 1111-1112.

Burte. — Buſſe, Hermann Eris : Het:

man Burte. In : Freiburger Theaterblätter.

1926 , H. 1 , Mai. S. 4-8.

Biographiſches. Würdigung ſeines Ge

ſamtſchaffens.

Däubler. Burſe , Kurt : Theodor

Däubler. E. Wort des Hinweiſes zum

50. Geb. des Dichters. In : Preuß. Jahrb.

BD 205, 2. Aug. S. 232—234 .

Ederle. - Fehn , Bamberg : Friß Ederle,

der rheiniſch -fränkiſche Dichter. In : Der

fränkiſche Bund. 1926 , H. 1/2, April /Mai.

S. 80–85.

Eggerøglüß . - Bauer, Conſtantin :.

Heinrich Eggersglüß. Zu ſeinem so . Geb.

am 10. März 1926. In : Jahrbuch d. Schuß:

verbandes Deutſcher Schriftſteller. Orts

gruppe Braunſchweig . 1926. S. 7-9.

„ Wie Wilhelm Raabe u. Hermann Löns

hat auch H. E. ſeine beſten Kräfte aus dem

Bodenf.niederſächſiſchen Heimat geſogen ."

Eichert, Franz : Meines liedes Werden .

In : Schönere Zukunft. Ig. I, Nr 42,

25. Juli. S. 1047—1049.

Handel:Mazzetti, Enrica v.: Franz

Eichert. E. Gedenkblatt. In : Das Neue

Reich . Ig . 8, Nr 42 , 24. Juli. S. 859863.

Engelhardt.-- Jacob Sangerhauſen ,

Erich : Ewald Engelhardt, der Thüringer

Abel. — Walter, Karl : Hans Karl Abel.

Zu . 50. Geb. In : Elſaß - Lothringen .

Ig. 4 , H. 7, 15. Juli. S. 443—445.

Alverdes.- 3blher, Franz: Über Paul

Alverbes . In : Hellweg. Ig. 6 , H. 31 ,

4. Auguſt. S. 538-541 .

Beer Hofmann. - Savier , Rudolf:- Kayſer

Der ſechzigjährige Richard Beer -Hofmann .

In : Die neue Rundſchau. Ig. 27, H. 8,

Auguſt. S. 196-197.
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Heimatdichter. In : Thüringer Land. Ig. 3 ,

H. 13, 10. Juli. S. 281–282.

Fercher von Steinwand . - Rath , Wils

helm : Fercher von Steinwand, ein Dichter

der Elementen- u . Sphärenklänge. In :

Der Pfad. Berlin : Anthropoſ. Büchers

ſtube. Ig. 3, 10 , Juli. S. 1–6.

Findh .– Kapff, Rudolf : Ludwig Finch

zum 50. Geburtstag. In : Schwäbiſches

Heimatbuch 1926. S. 7-10 .

Fiſcher, Richard.- Greiner, Eiſenach :

Allerneueſte Natur: und Wanderlyrik

(Richard Fiſcher ). In : Thüringer Monats:

blätter. Ig. 34, Nr 6 , 1. Juni. S. 93–95.

Fogar. – Urdhwain, Heinz: Heinrich:

Fogar, dem Dichter. In : Der Fährmann .

Ig. 3, H. 8, Aug. S. 415-422.

Frand. Kohlmann, Curt: Hans

Franc. In : Die Leſe. 1925/26, H. 12,

7. Aug. S. 361–363 .

Voß, Kurt: Das Schaffen Hans Frands.

In : Markwart. Ig. 2, 3, Wonnemond.

S. 44-45.

Frankenberg. Sad, Friedrich : Her :

mann von Frankenberg. In : Jahrbuch des

Schußverbandes Deutſcher Schriftſteller.

Drtsgruppe Braunſchweig. 1926. S. 10/13.

Grünewald.-Stranit, Ervin : Alfred

Grünewald . In : Reclams Univerſum .

Ig . 42 , H. 45, 5. Aug. S. 1189-1190.

Günther.- Wie Anton Günthers so . Ges

burtstag verlief. In : Erzgebirgs-Zeitung.

Ig. 47, 4. Auguſt. S. 119–120 .

Gurt. — Knudſen, Hans : Der Dichter

Paul Gurt. In : Hellweg . Ig. 6 , H. 32,

11. Aug. S. 554–557 .

Hadina. - Anderle, Hanns : Emil Has

dina . In : Deutſche Welt. Zeitſchr. des Ver:

eins f. d. Deutſchtum im Ausland. 1926,

Aug. S. 340344.

Herder, Alerandra. Horn, Kurt :

Zwei Dichterinnen unter Herders Nach

kommen . Alerandra von Herber Gerda

von Below. In : Oſtdeutſche Monatshefte.

Ig. 7, H. 4 , Juli 1926. S. 328–339.

Säger. – Börker, Wilhelm : Auguſt

Jäger. Ein heimatlicher Naturdichter. In :

Jahrb . D. Schußverbandes Deutſcher

Schriftſteller. Ortsgruppe Braunſchweig.

1926. S. 14-16 .

Sobſt. – Schäferdiet, Willi: Hanns

Johſt. In : Zeitſchrift für deutſche Bildung .

3g. 2 , H. 7/8, Juli/Auguft. S. 332-339.

Sungnidel. – Schönherr, Johannes :

Mar Jungnidel. In : Deutſche Monats

hefte. 1926, 7 , Juli. S. 92–95.

Rraus, Karl. Menzinger , Hans :

Karl Kraus und die Arbeiterſchaft. Oskar

Pollaf : Noch einmal die Kraus -Anhän:

ger. In : Der Kampf, Wien . Ig. 19 , H. 8,

Auguſt. S. 349-356 .

Rrage. – Herthel Berges, Grete : Fries

de H. Kraze, In : Frau und Gegenwart.

1926, Nr 31. S. 3-5.

Lerſch . Orplid. Ig. 3, H. 3. Neue Er:

zählungen u. Gedichte von Heinrich Lerſch.

( 97 S. 80

Darin : S. 1–4: Joſef Windler, Der

Lerſch. S. 82–89 : Guido K. Brand,

Heinrich Lerſch oder der Weg von draußen

nach innen.

Ballhauſen , Hans : Der Arbeiterdichter

Heinrich Lerſch . In : Kunſt und Wiſſen ,

Lit. wiſſ. Beil. f. Batiſchen Beobachter.

1926 , Nr 27 v. 14. Juli. S. 2—3.

Lienhard . – Gayda , Franz Alfons :

Friedrich Lienhard. In : Nationale Er:

ziehung. Ig. 7 , 3, März. S. 44-46.

Gayda , Franz Alfons: Friedrich Lienhard

als Künder deutſchen Frauentums. In :

Alpenländiſche Monatshefte. Ig. 1925/26,

H. 11 , Aug. S. 665–670.

Schwaner, Wilhelm : Lienhard, der neue

Klaſſiker. In : Der Volkserzieher. Ig. 30 ,

BI. 8, Auguſt. S. 29—30.

Mann, Thomas. Blumenthal,

Willy : Thomas Mann und ſeine Vater :

ſtadt. In : Der Schatgräber. Ig . 5 , 10 ,

Juli. S. 5-7.

leuterit, Guſtav: Thomas Mann und

die deutſche Muſik. In : Der Fiſchzug. Ber

lin : Die Rabenpreſſe. Ig. 1, H. 3. S. 2—4.

Mudermann, Friedrich : Der Zauberberg

von Thomas Mann. (Skizze e. Vortrages,

geh. in der literariſchen Abteilung der

Leo -Geſ.] 1. 2. In : Das neue Reich . I. 8,

Nr 41 , 17. Juli. S. 848–851 ; Nr 43,

31. Juli. S. 889–892.

Mühſam . – Prelimiß , Gertrud : Paul

Mühſam . In : Die Lat. Ig. 17 , H. 5 , Aug.

S. 409-410 .
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Drtner. - Klics, Otto : Eugen Ortner, „menſchlichen u. dichteriſchen Reinheit“

Michael Hundertpfund. In : Der fränkiſche bei Wilhelm Schmidtbonn. In : Der Gral.

Bund. 1926 , H. 1/2, April /Mai. S. 50/53. Ig. 20 , H. 11 , Auguft. S. 722—724 .

Peruk . — Martens , Kurt : Leo Peruß . Strauß Emil Strauß -Heft. Der leſe:

In : Die Literatur. Ig. 28, 11, Aug. S 641/3. zirkel, Zürich. Ig. 13, H. 10/11. Darin :

Rilfe . -- Freiberg, Siegfried : Rilfe und
. S.91–92: EmilStrauß.S.95-98 : Hans

Valéry . In : Das Kunſtblatt. Ig. 10 , Irog , Der Schleier" . S.98—100: Otto

Auguſt. S. 296—300. Stoepil , „ Der Spiegel". S. 107–108:

Schröder, Cornelius : Der Gott des Stuns Herbert Steiner, Die Dramen von Emil

denbuches Rainer M. Rilkes. In : Die Strauß. Ferner Proben aus 4 Werken Str.s

Bücherwelt. Ig. 23, 8. S. 343–346. u. eine Zuſammenſtellung ſeiner Schriften.

Rüttenauer. Baaber, Emil : Benno Studen . Braun , Felir : Eduard

Rüttenauer. In : Der fränkiſche Bund. Stuđens Grotesken . In : Die literariſche

1926 , H. 1/2, April /Mai. S. 45–46. Welt. Ig. 2, Nr 30 , 23. Juli. S. 3.

Schanderl. – Kutſcher -Schaper, Ger: Voigt- Diederichs. - Limerding,Heins

trud : Joſef Schanderl. In : Der fränkiſche rich : Helene Doigt- Dieberichs. In : Jahrb.

Bund. 1926 , H. 1/2, April /Mai. S. 61–64. D. Schußverbandes deutſcher Schrift:

Schautal. – Jahnke, Richard : Richard ſteller. Ertsgruppe Braunſchweig. 1926.

von Schaukal. In : Mutterſprache. Ig. 41 , S. 23-26 .

H. 7/8, Juli /Aug. Sp. 193-194. Weinreich . -- Rodenbach , Martin :

Schidele. — Rodenbach , Martin : Über Franz Johannes Weinreichs erſte Erzáh

René Schickeles Roman „ Ein Erbe am lung (,,Die Meerfahrt" ]. In : Drplib. 1g . 3,

Rhein“. In : Drplid. Ig. 3, H. 3. S. 91/3. H. 3.S. 93–95 .

Rutra, Arthur Ernſt : René Schidele Wolff, Johanna. Neumann, Hello

kommt aus Paris u. erzählt. In : Die Lite: muth : Johanna Wolff. In : Oſtdeutſdue

rariſche Welt. Ig. 2, Nr 33, 13. Aug. S. 1 . Monatshefte. Ig. 7 , H. 4. Juli 1926.

Schmidtbonn . Gurian , Waldemar : S. 391–396.

Wilhelm Schmidtbonn. In : Die Bücher: Wolff, ludwig. – Sahl , Hans : fud:,

welt. Ig. 23, 8. S. 351--353. wig Wolff. ( Klaſſiker der Leihbibliothek 5.)

Reuter, Hubert de : Rein muß das Herz In : Das Lagebuch). 3. 7, H. 29, 17. Juli.

des Sängers ſein " . Erwägungen zu ber 1041—1045 .

Bühnen

Sternberg, Leo : Luzifer . Myſtiſches Werke auf einmal ! - Leo Sternbergs

Spiel in 4 Aften . (Buchausgabe: B. ,, luzifer " (faſt hätte ich ihn , wenn das

Behr, Berlin .) Buch nicht ſchon 1921 erſchienen wäre,

Eulenberg, Herbert: Die Wunder .
das Feſtſpiel der Lagung genannt !),

tur. Schwant in einem Auft. verſinnbildet in vier kleinen myſtiſchen

Szenen , weihevoll und mit erhabenem

Paquet, Alfons : Marcolph oder Ernſte, formſchön und durchaus ethild ,

Rönig Salomo und der Bauer.
die Sendung des Dichters. Schade nut,

Ein heiteres Spiel. ( Buchausgabe:
daß lyriſcher Tonfall zu wenig zu dra:

Bühnenvolksbund, Frankfurt a. M.)
matiſchem Fluß kommt! – Herbert

Stadttheater zu Coblenz am 11. Juli. Eulenberg macht es rich (ach, wie ſo

Die erſte Rheiniſche Dichtertagung trägt oft !) wieder einmal leicht. Birgt doch

die Schuld : brei Uraufführungen und dieſe „Wunderkur" hinter ihrer flot

drei immerhin nicht zu unterſchäßende ten, gar zu ſalopp behandelten humori
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ſtiſchen Form tieftragiſche Konflikte, lachen kann über all dic nichtigen Dinge,

ohne ſie irgendwie zum Ausdruck zu die oft ſo wichtig erſcheinen. Hier waren

bringen : Ein luſtiges Spiel wohl, aber Wollen und Können (troßbem leßteres

noch lange kein Luſtſpiel ! — Anders Al- bei dem Dichter zweifellos höher geht !)

fons Paquet in ſeinem „Marcolph". in wahrhaft ſpieleriſcher Einheit ver

Ohne in tragiſche Liefen hinabzuſteigen, ſchmolzen.ſchmolzen . – Die Inſzenierung, Rudolf

lebt in dieſem Frage- und Antwortſpiel Miltners leßte Lat, ſtand auf der

Wiß, wird irgendwie zur Satire, geißelt, Höhe. Guſtav Rudel hatte anſprechende

beſſert und lacht doch immer wieder, Muſik zu den einzelnen Werken ges

weil wirkliche Weisheit eigentlich nur ſchrieben. Alerander Baldus.

Mitteilungen

Eliſabeth Förſter -Nießſche iſt zu großen Organiſation bringen wird. Die

ihrem 80. Geburtstag von der Geſella deutſche Jugendbewegung wird zahl

ſchaft der Freunde der Philoſophie Ais reiche Proben ihrer künſtleriſchen Bes

ob" in Halle zum Ehrenmitglied er: tätigung geben , eine große Theateraus:

nannt worden. Ferner ſind ihr zahlreiche ſtellung des Bundes bleibt bis zum 20.

Ehrungen aus dem In- und Ausland Sept. in Mainz zu beſichtigen , und als Urs

zuteil geworden. aufführungen werden Leo Weismantels

Dem deutſchen Dichter Hugo Salus Abendmahl von Ponte Capriasca “ und

wurde vom tſchechoſlowakiſchen Unter: Alois Johannes Lippls „Lotentanz" ge

richtsminiſter aus Anlaß ſeines 60. Ges ſpielt. - Der Deutſche Eichendorff

burtstages eine Ehrengabe überwieſen . Bund hält in dieſem Jahre keine Ver

Die Jean Paul- Geſellſchaft hält ſammlung ab, doch wurde der Vorſtand

ihre diesjährige Mitgliederverſammlung durch perſönliche Berufung neu ges

am 29. September in Bayreuth ab. wählt. Geſchäftsführer iſt Lothar Schütte

Heinrich Spiero wird über , Sean Paul in Aichach bei Augsburg.

und Wilhelm Raabe" ſprechen . — Am Das Bibliographiſche Inſtitut

28. und 29. Auguſt 1826 wird die Plas in Leipzig beging am 1. Auguſt das Feſt

ten -Geſellſchaft in Ansbach tagen . ſeines hundertjährigen Beſtchens.

Den Feſtvortrag hält Albert S. Rauſch. Die Handſchrift, in der Bürger ſeine

In der Städtiſchen Halle wird eine Pla- ,,leonore " an ſeinen Freund Boie für

ten - Ausſtellung vorbereitet. – Die diess den Göttinger Muſenalmanach ſandte,

jährige Hauptverſammlung der Deuts war im Herbſt 1924 in einem Wiener

ſchen Schopenhauer : Geſellſchaft Antiquariat wieder aufgetaucht. Jeßt iſt

findet bom 11. bis 13. September in Rus die koſtbare Reliquie von der Göttinger

dolſtadt ſtatt. - In Mainz findet vom Univerſitätsbibliothek mit Unterſtügung

11. bis 14. September die Reichstagung Hannoverſcher Literaturfreunde von

des Bühnenvolfsbundes ſtatt , die einer Prager Buchhandlung für den

neben der ordentlichen Generalverſamm : Preis von 5000 Mark erworben worden.

lung ſeiner Mitglieder eine umfaſſende Eine Hartmannsson :ber: Uue:

Ausſprache über die geiſtigen Ziele der Handſchrift entdeckte der Leiter des
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dortigen Städtiſchen Muſeums in Waids Gedenktage im September : Am

hofen ,Profeſſor Rauſcher. Sie enthält 240 1. iſt der 150. Lodestag Höltys, am

Verſe des Gregorius auf dem Stein " 2. der 75. Geburtstag von Richard Voß

Dem Tolſtoi-Muſeum in Moskau ( geſtorben 1918), am 5. der 90. Tobes:

iſt das ſehr umfangreiche Tſchertkoffſche tag Ferdinand Raimunds, am 12. der

Archiv (beſtehend aus 142 Mappen Ori- 50. Todestag Anaſtaſius Grüns und

ginalmanuſkripte und Korrekturbogen der 90. Lodestag Grabbes, am 14. der

zu 80 Werken Tolſtois und einer Rol: 75. Todestag Coopers (Lederſtrumpf),

lektion von etwa 15000 an Lolſtoi ge- am 8. der 50. Geburtstag Friß Staven:

richteter Briefe) einverleibt worden , das hagens (geſtorben ſchon 1906 ), am 22.

für das Muſeum eine Bereicherung von der 100. Todestag I. P. Hebels und der

höchſtem Wert bedeutet. 60. Todestag des ſchwediſchen Dichters

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat C. J. L. Almquiſt, am 25. der so. Lodes:

für das beſte, von einem ſchweizeriſchen tag des Berliner Humoriſten Adolf

Schriftſteller in den legten 3 Jahren ver- Glaßbrenner.

faßte Drama einen Preis von 3000 Fr. Am 2. Auguſt ſtarb in Hamburg

ausgeſeßt. Paul Wriede (geboren am 20. Auguſt

Ein Inſtitutfür Theatergeſchichte 1870). Wriede gehört zu den Gründern

unter Leitung von Prof. Heinrich Bor: des 1904 entſtandenen Hamburger

cherdt wurde der Univerſität München „ Qui& born “, dieſer vorbildlichen Ver

angegliedert. einigung für die Pflege niederdeutſcher

Das Heine -Denkmal Hugo ledes Kultur, beſonders der plattdeutſchen

rers, das bisher in der Hamburger Kunſt: Sprache und Dichtung. Bis kurz vor

halle ſtand, wurde am 12. Auguſt in ſeinem Tode hat der Verſtorbene, der

Hamburg öffentlich aufgeſtellt und eins ſeine Aufgabe darin ſah, die Beſtrebun:

geweiht. gen nicht in die übliche Vereinsmeierei

Geburtstage im September. hinabſinken zu laſſen , ſondern weſent

60. Geburtstag : am 29. Per Hallſtröm liche Arbeit zu leiſten , die Leitung des

in Stockholm . – 55. Geburtstag : am „ Quickborn " in Händen gehabt. Er hatte

8. Franz Karl Ginzkey in Salzburg, ges den Erfolg, daß kaum ein niederdeut:

boren in Pola ; am 22. Intendant Carl ſcher Dichter oder Wiſſenſchaftler ohne

Hagemann in Wiesbaden , geboren in Har: Beziehungen zum Quickborn arbeitete.

burg a. 8. Elbe. — 50. Geburtstag: am Die Jahresernte bringt im bei

2. Friedrich Wolters in Kiel, geboren in liegenden Bogen außer weiteren Gedich:

Uerdingen ; am 7. Leonhard Schrickel in ten von Felir Braun noch zwei kurze

Weimar, geboren ebenda . Proben aus Franz Heffel, Leigwaren ".

Verantwortlich : Für Artikel. Beſprechungen und Jahresernte ": Wlu Vesper in Meißen , fürZeitſchriften:

Dr. Wilhelm Frels, für Bühnen :Dr. Friedrid Michael,für dieRedaktion, Neue Bücher undMitteilungen :Ernſt

Metelmann, ſämtlich in Leipzig. Anſchrift der Redaktion : Leipzig, Roßſtr. 5. In Deſterreich verantwortlide für

die Redaktion : Leopold Heidrich , Wien I, Spiegelgaſſe 21. — Verlag von Ed. Avenarius, Leipzig, Pontiached .

konto Leipzig 67 292. „ Die idóne Literatur" erſcheint monatlich. Preis für das Kalender- Vierteljahr 2 M.

(einſchl. der monatl.16 jeitigen Beilage , Die Jahresemte"). Beſtellungen nimmt jedeBudhandlung entgegen.

Fallo nidht durch ortsanſäſſigeBuchhandlungenbezogen werden kann, liefert die Verlagsbudhandlung Ed. Aves

narius, Leipzig , Roßſtr. 5. Porto pro Vierteljahr bei direkter Zuſtellung 30 Pf. Beſtellung durdo Zablarteempo

fohlen .- Anzeigenpreiſe: Vorzugsſeiten 110 M., ſonſtige Seiten 90 M.2% Seite 50 M., % Seite 25 D.Beilago

gebübr bis 8 g pro Tſd . 13 M. Redaktionsſchluß : 15. des Vormonats.

Na ddrud ſämtlider Original- Beiträge verboten.
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnde

Franziskus von Aſſiſi — Heinrich Federer

Von Adolf von Grolman

Vio
iel mehr noch als ein bloßer Zufall, ein ſinnvolles und tiefſinniges Zu

ſammentreffen iſt es, daß der Tag der 700- Jahrfeier des santo von Affiſi

mit dem 60. Geburtstag des ſchweizer katholiſchen Volksſchriftſtellers Hein

rich Federer faſt zuſammenfällt. Wenn dieſe beiden Erſcheinungen nicht ein

Etwas verbände, ein völlig unliterariſches Etwas übrigens, ſo wäre es tõricht,

der Daten einleitend zu gebenken . Das Verbindende aber, auf das es allein an

kommt und von dem es uns ſcheinen will, daß es der gegenwärtigen Generation,

auch wo ſie nicht will, notwendig und heilſam ſei, iſt mit wenigen Worten geſagt,

ift bald verſtanden , aber ſelten zu wahrem Erlebnis von Dritten ,, erfahren ".

Um den heiligen Franz werden jeßt und wurden je und je viele Worte ge

macht. Von dem, was urſprünglich der poverello vorlebte, iſt ja das Wenigſte

geblieben. Man hat das, was bei ihm ſelbſtverſtändliches Leben zu Gott hin

war , in ein Syſtem gebracht. Die drei Orden, die von ihm entſtammen, ver:

ſuchen natürlich , den Ausgangspunkt nicht aus der Sicht zu verlieren . Aber die

ſelbſtverſtändliche Löſung von den bürgerlichen Begriffen , etwa des Eigentums

und der Familie, fällt ihnen ſchwer. Die Ordenszucht iſt kaum vereinbar mit

der ſelbſtverſtändlichen Heiterkeit, Klarheit und Einfachheit des heiligen Franz,

der um ein Haar ſtatt ein Heiliger ein Häretiker geworden wäre. Dies wird nur

allzu oft vergeſſen und auch das ſchöne Rundſchreiben des Papſtes Pius XI .

vom 30. April 1926 , über den heiligen Franziskus von Affifi “ weicht vorſich

tig und klug dieſem heiklen Thema aus. Mit Recht allerdings wird auch dort

konſtatiert, daß Franziskus bei vielen eine Art von Salonheiliger geworden iſt.

Man kann ſich ſehr ſchön und wortreich über die Armut literariſch verbreiten ,

vor allem dann, wenn eigene materielle Sorgen fehlen . Aber das Selbſtver:

ſtändliche des Urfranziskustums, nämlich Gottesliebe, Menſchenfreundlichkeit

und Einfachheit in allem und jedem : dieſes findet ſich ſchon faſt ſeit des Hei:

ligen eigenen Tagen nur ſelten. Das offizielle und gar das mondäne Franzis

kanertum , wie es etwa liſzt in ſeinen legten Lebensjahren betrieb, iſt vom po

verello genau ſo weit entfernt, wie das jeßt in Übung befindliche Chriſtentum

ſich von den Worten der Bergpredigt und den Einſeßungsworten entfernt hat.
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Mit literatur hat ſeinerſeits Heinrich Federer wenig zu tun . Ihn mit Jere:

mias Gotthelf oder ſonſt wem zu vergleichen , iſt zwar ganz intereſſant, aber

durchaus irreführend. Federer hat das glüchafte Schickſal gehabt, daß - als

er den Beruf des katholiſchen Prieſter aus Geſundheitsrückſichten nun ſchon

nicht ausüben konnte – ſeine Schriften von kirchlich -amtlicher Seite geduldet

und ſogar gebilligt wurden. Wenn er nicht Schweizer wäre, wer weiß , was ihm

als Deutſchem vielleicht in dieſer Hinſicht hätte widerfahren können ? So aber

geſchah ihm fein kirchlicher Widerſpruch und ſo können die Gebilde ſeiner reinen,

heiteren und vor allem wander- und ſüdfrohen Einbildungskraft ihren gedeihs

lichen Weg gehen , weit entfernt von den Bemühungen der Schriftſteller und

den eigentümlichen Wegen des modernen , deutſchſprachlichen Schrifttums.

Das ändert aber gar nichts an der Berechtigung, ſeiner gerade in den Tagen

herzlich zu gedenken, wo Franziskus, dem er ſo freudig, erfolg- und einfall

reich dient, bei der 700jährigen Wiederkehr ſeines Todestages in aller Welt

geprieſen wird. Dabei zeigt ſich eine Fülle von Parallelerſcheinungen, und

darüber kann kein Zweifel beſtehen : es gibt kaum ein beſſeres Mittel gegen das

Salonfranziskusſchwärmen als Federers kleine Bändchen, als die Geſchichte

vom leßten Stündlein des Papſtes, als die Erzählungen aus Franzens Poeten

ſtube. Was Adalbert Stifter noch beſaß und was den meiſten Menſchen der

Gegenwart durchaus abhanden gekommen iſt, in Federers Werk findet man es

allenthalben, die unmittelbare Beziehung zum radikal Böſen und radikal

Guten des Mittelalters“ . In einem klugen Aufſaß über ,, Artiſi " hat Efraim

Friſch (Frankfurter Zeitung vom 10. 2. 1926 , 1. Morgenblatt) dies überaus

richtig geſehen, und auch das iſt richtig, wenn er von der zeitgenöſſiſchen Ethik

ſagt, daß ſie „nicht Sünde kennt, ſondern laſter und Tugenden eigentlich nur

negativ auszudrücken vermag " . Federer aber kennt die Sünde in ihrem res

flektionsloſen und äſthetikfreien, wenn man will, „ mittelalterlichen “ Sein .

Und deshalb weht in ſeinen oft recht weitſchichtigen Roman- und Erzählungs

bänden ein herber, ſelbſtverſtändlicher Wind chriſtlicher Ethik, die keineswegs

ſpezifiſch katholiſch iſt, ſondern auch in akatholiſchen Kreiſen durchaus ver :

ſtanden und vielleicht beherzigt wird. Dadurch , daß Federer weder predigt nocy

moraliſiert, nähert er ſich dem umbriſchen santo, der ſeinerſeits beides ebenſo

wenig tat. Denn es kommt im Leben auf das religiöſe Sein und

Handeln an und nicht auf die Ausdrucksformen und Ordnungen,

in denen ſich ſolches Sein vollziehen kann, ohne es leşthin zu müſſen .

In dieſem Punkt vielleicht liegt die geheimnisvolle und große Wirkung,

welche Franziskus allenthalben auf die verſchiedenartigſten Menſchen durch

die Jahrhunderte hindurch übte und noch üben wird. In dem zu Unrecht halb
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vergeſſenen Roman „ Peter Camenzind“ hat Hermann Heſſe in ganz vorzüg

licher Weiſe das Eingreifen des Franziskusgeiſtes (der etwas ganz anderes iſt

als Franziskanertum ) zur künſtleriſchen Geſtaltung gebracht. Darin iſt er ein

Vorläufer Federers geweſen. Dieſer ſelbſt hat einmal zu eigentlich recht

ſchwachen Bildern und Tuſchzeichnungen von Friß Kunz einen Begleittert ge

ſchrieben. Der Künſtler nahm den Lebensablauf des Heiligen zum Anlaß und

Federers Zert begleitet ihn dabei ; er will verſuchen , dieſen Gebilden das Weſen

des poverello anjureden. Wobei es unbegreiflich iſt, daß Federer nicht lieber

gute Abbildungen der Fresken des Giotto zu dieſem ſo dankenswerten Verſuch

herangezogen hat. Denn gerade an Kunzens Bildern ſpürt man die zweifeld

ohne ehrlich ergriffene, aber völlig literariſche Art und Manier des Modernen.

Er iſt von der einfachen und herzlichen Heiterkeit des santo genau ſo entfernt

wie von deſſen freiwillig und freudig übernommenen Armut. Federer hat ſich

da am weiteſten von ſeiner ſonſtigen, franziskusnahen Einſtellung entfernt,

wie wohl ihm der ſchöne und richtige Saß gelingt (S.41 ) : „ Alles iſt wunder:

bar gewöhnlich , was der heilige Franz tut. Er ſpricht und gebärdet ſich auf die

natürlichſte Art von der Welt. Der Mann von Aſſiſi vollbringt ja wohl über

aus ungewöhnliche Dinge. Denn vom Vater ſich losmachen und in Höhlen

wohnen und nichts haben wollen , als den Bettelſack, das iſt fürwahr außer

ordentlich genug. Aber bei Franz wird das alles zu einer föſtlichen Selbſtver:

ſtändlichkeit. Man ſieht, daß er gar nicht anders kann . “

Mit wie einfachen Worten iſt ſomit der ganze Tatbeſtand umſchrieben. Die

Jubiläumsliteratur müht ſich ab, ſie iſt unüberſehbar *, fie überbietet ſich be

ſonders in den Zeitſchriftenauffäßen an Kompliziertem , auf das es aber ganz

und gar nicht ankommt. Federers großes Verdienſt iſt es, daß er — im Norden

geboren und Italien kennend und liebend wie nur ganz wenige — Vermittler

iſt der Deutſchſprechenden zu dieſem umbriſchen „Wandervogel Gottes“, der

umherzog und die Dinge liebte **, ohne ſich um Pantheismus zu kümmern , und

der kirchlich -katholiſch war , ohne Papſt und Dogma zu überſchäßen , aber auch

ohne ſie zu mißachten , klug und gut, in ſelbſtverſtändlichem Jaſagen zu den

Brüdern, dem leid, dem Schmerz, dem Tod, der Freude, der Sonne ; er, der

heutzutage auch den Bruder Inder und die Schweſter Dogma licben würde,

ohne Anſehen der Perſon, die für ſie agitiert oder agiert. Federer liebt den

Süden , oder genauer geſagt, ſtalien, und doch findet er, wenn er dort iſt, im

mer wieder den Weg in das Gebiet nördlich der Alpen. Auch ſchriftſtelleriſch :

* Ein paar Erſcheinungen ſind in dieſer Nr. S. 464 furz angezeigt.

** Soeben erſcheint das kleine Büchlein Federers „Der Heilige Habenichts “ (München : Ver:

lag Ioſef Müller 1926. 80 Pfg.), worin gerade dieſe Seite des santo eindringlich und mit

ſchöner überlegenheit betrachtet wird .
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die großen Bände ſeiner Romane und Erzählungen ſpielen zumeiſt in der

Schweiz, teils im ausgehenden Mittelalter, teils in der Gegenwart. Mancher:

lei liebenswürdige Kritik ſteht zwiſchen den Zeilen und in ihrer feinen und

heiteren Art mag ſie ungleich wirkſamer ſein , als z. B. Gottfried Kellers grim

miges Schelten im „Martin Salander". Federers Erfindungen zeichnen ſidy

durch Einfachheit aus. Sein Meiſterſtück iſt immer die Darſtellung der heran

wachſenden Jugend. Den Halbwüchſigen folgen die Erwachſenen , folgen die

Greiſe : es wäre eine lođende Aufgabe, zu ſchildern , wie Federer all die vielen

Männer und Frauen von klein auf geſehen und beſchrieben hat, wie er - gerade

in erotiſchen Dingen – mit einem klaren und windhellen , unerbittlich nüchter:,

nen Willen – unerhört freimütig iſt, ein Freimut, den man jedem Beichtſtuhl

wünſcht, wobei viel Unglück vermieden würde. überhaupt frei, eminent frei in

aller Beſcheidenheit iſt Federer, und iſt beſonders ſein Humor, der nicht lächelt

oder grob lacht, ſondern der wiſſend iſt und geduldig, der warten kann und der

fich nicht erbittern läßt. Das macht, weil Federer ein Wanderer iſt, und zwar

ein Wanderer nach dem Süden, kein Pilger, kein Eiferer, kein Theoretiker, kein

Gelehrter, kein Verbitterter; ſondern ein Wanderer, der die Augen je und je

aufgetan hat und der ſich nicht betrügen läßt, einerlei von wem, ſchlicht, ein

fach , anſpruchslos; wie er ſelbſt einmal ſagt ( ,,lachweiler Geſchichten “ S.SI ) :

„Beim Stadtammann muß einer junkerlich ſein , wie ein altes Wappen, bei den

Sozialiſten röter als Scharlach, ſonſt profitiert er nichts. Man fragt nach Ron :

feſſion, nach Politik, nach Geld und erſt ein Jahr ſpäter nach dem Verſtand.

Nach dem Herzen aber fragt man erſt, wenn einer geſtorben iſt. Dann heißt es :

der Selige hat doch ein gutes Herz gehabt ! " " Federer iſt ein intimer Renner des

Prieſterlebens und ſein „ Papſt und Kaiſer im Dorf“ iſt ein ſchönes , pſycholo

giſch meiſterhaft vertieftes Pendant zu Roſeggers: „ Das ewige Licht“ .

Wenn nun am 4. Oktober der 700. Todestag des santo iſt und am 6. Oktober

Federers 60. Geburtstag, ſo iſt es nur recht und billig, wenn man des Zu:

ſammengehens dieſer Tage ebenſo gedenkt wie des zumindeſt annäherungs

weiſen Zuſammengehens der beiden Männer . Wie man ſeinen breſthaften Leib

zwingt und ſozuſagen kreuzigt, wie man wandert, des Gottes voll, wie man

ſchlicht, unkompliziert, deutlich, klar und rein iſt, und wie man, ſelbſt kein

Heiliger, einem Heiligen tätig nachfolgen kann : das alles und noch einiges

mehr gilt es zu wiſſen und zu tun . Genau ſo, wie es (in den ,,Wander- und

Wundergeſchichten aus dem Süden“ S.55) der Alonzo Brigonetut : „ Alonzo

beichtete ſo laut, wie er ein Soldatenlied ſang, ſo daß man alle Türen ſchließen

mußte, und er trug überhaupt ſeine Sache mit unſerm Herrgott aufrecht und

gerade aus, wie ein Ritter ...".
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Heinrich Federer

1. Biographiſches

Heinrich Federer iſt am 6. Oktober 1866 zu Brienz in der Schweiz geboren . Er ſtudierte

Theologie, war einige Jahre Kaplan und mehrere Jahre Redakteur. Doch behinderte ihn

ſtets ein aſthmatiſches leiden, das ihm von Jugend an zu ſchaffen machte. Federer, der jekt

in Zürich lebt, iſt Ehrendoktor der Univerſität Bern und wurde 1924 mit dem Gottfried

Keller - Preis ausgezeichnet.

102.
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Reiſekapitel. Ebb. 1918. ( V , 90 S. Fl. 8 °)

(Das 18.-25. Iſb. erſchien 1918

bei Huber & Co. in Frauenfeld .)
Der Fürchtemacher. Eine Geſchichte aus d.

Die Manöver. Eine ſchweizer. Soldaten
Urſchweiz. Ebd. 1919. (IV , 75 S. kl. 8 °)

geſchichte. Zürich : Verein g. Verbreitung
Das Wunder in Holzſchuhen . Geſchichten

guter Schriften 1912. (55 S. 8 ° ) = B8 86.
aus 8. Urſchweiz. Ebd. 1919. (III, 68 S.

Dasſelbe auch : Wiesbaden : H. Staadt
kl. 89)

1916. (79 S. 16 °) = Wiesbadener Volks: Die vorſtehenden 6 Bochen ab 1922 in der Samms

lung : Der Bienenkorb .

bücher. Nr 184.

Pilatus. Erzählung aus d. Bergen. Berlin :
Spigbube über Spißbube. Eine Erzählung.

Grote 1912. (360 S. 89) Groteſche
Berlin : Grote 1921. (255 S. 8°) = Grote:

Sammlung. Bb 109.
ſche Sammlung. BD 146.

Sisto e Sesto. Eine Erzählung aus 0. Ab: Vater und Sohn im Eramen . Eine Geſchich

rugjen. Heilbronn : Salzer 1913. (115 S.
te aus lachweiler. Ebb. 1921. (91 S. kl. 8 °)

11. 8°) Auch (aber mit 8. Untertitel : Erzählung)

Jungfer Thereſe. Eine Erzählung aus lach- als Nr 124 d. Schriften des Vereins z. Ver :

weiler. Berlin : Grote 1913. (367 S. 80) = breitung guter Schriften in Zürich. 1921.

Groteſche Sammlung. BD 114. - (Das (56 S. 8°) — Schon enthalten in : lachwei

18. - 25. Id. erſchien 1919 bei Raſcher & ler Geſchichten.

Cic. in Zürich .) Felir Xylanders Leidenſchaft. Ein Verlags

Das leßte Stündlein des Papſtes. Um- almanach. Zürich : Raſcher & Cie. 1922.

briſche Reiſegeſchichtlein .Heilbronn : Salzer (M11 S. 16 °)

1914. (96 S. kl. 89) Der geſtohlene König von Belgien . Eine Ge:

Unſer Herrgott u. 8. Schweizer. Ein ſtolz- ſchichte aus Lachweiler . Mit Zeichn . v.

beſcheidenes Geſchichtlein . Zürich : Raſcher Joh. von Wicht. Berlin : Grote 1922.

& Cie. 1916. (24 S. 16 °) = Schriften f. ( 137 S. kl. 8°) - Schon enthalten in : Lach

Sdyweiger Art u. Kunſt. BO 30. weiler Geſchichten .
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Unſer Nachtwächter Prometheus. Eine Ges Biſchof Egger von St. Gallen . Ebd. Ig. 40,

ſchichte aus Lachweiler. Mit Zeichn. v. Joh. Nr 20 v. 15. Juli 1906. S. 794-797 ; u.

8. Wicht. Ebd. 1922. ( 109 S. fl. 8 ) Nr 21 v. 1. Aug. 1906. S. 8314835.

Schon enthalten in : Lachweiler Geſchichten . Ibſen. Ebd. Ig . 41 , Nr 1 0. 1. Okt. 1906.

Papſt und Kaiſer im Dorf. Eine Erzählung. S. 32-35 ; Nr 2 v. 15. Okt. 1906. S. 68

Ebd. 1924. ( 566 S. 8°) = Groteſche Samm- bis 71 ; Nr 3 v . 1. Nov. 1906. S.115-116 ;

lung. BD 158. Nr 4 v. 15. Nov. 1906. S. 159-160;

Wander- und Wunder -Geſchichten aus d. Nr 5 v. 1. Dez. 1906. S. 187—190.

Süden . Ebd. 1924. ( 321 S. 89) = Grote: Durchs heißeſte Italien . Ebd. Ig. 42, Nr 1

ſche Sammlung. BD 156. v. 1. Okt. 1907. S. 32–38 ; Nr 2 8.

Regina Lob. Aus d. Papieren e . Arztes. Eine 15. Okt. 1907. S. 56–63; Nr 3 v. 1. Nov.

Erzählung. Ebd. 1925. (322 S. 89) = Gro- 1907. S. 112—119 ; Nr 4 v. 15. Nov. 1907.

teſche Sammlung. BD 162 . S. 152—159 ; Nr 5 v. 1. Dez. 1907. S. 188

Über Paſtors Papſtgeſchichte. Freiburg i.Br.: bis 197 ; Nr 6 v. 1. Dez. 1907. S. 231 bis

Herder & Co. 1925. ( 10 S. mit 1 Abb. 8°) 236 ; Nr 7 v. 15. Dez. 1907. S. 271—279 ;

Das deutſcheſte ABC. E. Volksgeſchichtlein. Nr 8 y. 1. Jan. 1908. S. 307–315 ; Nr 9

Heilbronn : Salzer 1926. (94 S. kl. 8°) v. 15. Jan. 1908. S. 349–356 ; Nr 10 v.

Und hat ein Blümlein bracht. Von unſerer 1. Febr. 1908. S. 391–398 ; Nr in % .

lieben Frau u. ihres zarten Söhnleins gna- 15. Febr. 1908. S. 430—437 ; Nr 12 y.

denreicher Geburt. Bilder u . Geſchichtlein 1. März 1908. S. 475–480 ; Nr 13 v.

gezeicyn . v. Angelikus M. Beckert, geſchr. 15. März 1908. S. 515-520 ; Nr 14 v.

3. Heinr. Federer. München : Verlag Joſef 1. Apr. 1908. S. 554-560; Nr 15 0.

Müller 1926. (32 S., 14 Abb. gr. 8°) 15. Apr. 1908. S. 594-597 .

Der heilige Habenichts. Zwei, drei Wörtlein . Weltbrief Pius X. u. 8. Weltliteratur. Ebo.

Ebb . 1926. (30 S., 3 Taf. kl . 8°) Ig. 42, Nr 17 v. 15. Mai 1908. S.669—674,

u. Nr. 18 v 1. Juni 1908. S. 704–708 .

Aufſätze Der Jubelprieſter auf Petri Thron (Pius X.] .

C. F. Meyer u . K. v. Bolanden. In : Schwei- Ebd . Ig . 42, Nr 239. 1. Sept. 1908. S.904 / 9.

zer. literar. Monats-Rundſchau. Ig. 4 Meine Erzähler. In : Weihnachts -Almanach

( 1899), Nr 7 u. Nr 10. 1912. Berlin : G .Grote 1912. (S.21—29.89)

Adalbert Stifter. Literar. Skizze. In : Alte f. N. Tolſtoi. In : Der Aar, Zürich. Ig. I ,

und neue Welt. Ig. 33, Nr 7 v. März 1899. H. 4 v. Jan. 1913. S. 490-499.

S. 432 ff. Autobiographiſche Skizze. In : Das literar.

Allerhand Chineſiſches. Ebd. Ig . 34, Nr 6 Eco. Ig . 15, H. 13 v. 1. Apr. 1913. Sp.

5. Febr. 1900. S. 336–344, illuſtr .. 897—900 .

Otts Feſtdrama z . 4. Jahrh . -Feier d. Ein- Umbriſche Reiſegeſchichtlein. In: Die

tritts Schaffhauſens in 8. Eidgenoſſens Schweiz. Ig. 18, Nr 4 v. 15. Febr. 1914.

ſchaft. In : Die Schweiz, Zürich. Ig. 1901. S. 75–77 ; Nr 5 v. 1. März 1914. S. 99

S. 297 --- 306, illuſtr. bis 103 ; Nr 6 v. 15. März 1914. S. 123

Die Republik. In : Alte und neue Welt. bis 125 ; Nr 7 v . 1. Apr. 1914. S. 147 bis

Ig . 38, Nr 1 v. I. Dkt.
1903. S.

22-24, u. 149 ; Nr 8 3. 15. Apr. 1914. S. 173–175 ;

Nr 3 v. 1. Nov. 1903. S. 115-119. Nr 9 v . 1. Mai 1914. S. 197—200 ; Nr 10

Kunſt und Liebe. Ebd. Ig. 39, Nr 4 v. v. 15. Mai 1914. S. 219-224 ; Nr 11 % .

15. Nov. 1904. S. 135-136. 1. Juni 1914. S. 251–257 ; Nr 12 5.

Der Heilige auf 8. Bühne. Ebd. Ig . 39, 15. Juni 1914. S. 273-278 ; Nr 13 r.

Nr 13 v . 1. Apr. 1905. S. 424-427 1. Juli 1914. S. 295–301 ; Nr 14 v.

Schiller . Ebd. Ig . 39, Nr 21 v. 1. Aug. 15. Juli 1914. S. 319–321 ; Nr 15 6.

1905. S. 693—696 . 1. Aug. 1914. S. 343–348 ; Nr 16 %.

4. Otts „ Karl 8. Kühne" u . „ Die Eidgenoſ: 15. Aug. 1914. S. 369—370.

ſen“ . Ebd. Ig . 40, Nr 3 v. 1. Nov. 1905. Wanderungen durch Umbrien. In : Die Hei

S. 96–103.
mat, Buch f. 8. dt. Volk. Hrsg. v. H. Mohr.
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Freiburg i. Br.: Herder & Co. 1916. (S.152

bis 189.80)

Gedanken über „ Krieg u. Frieden “ ( Tolſtoi].

In : Neue Zürcher Zeitung 1916 , Nr 974 ,

Nr 1016 , Nr 1059, Nr 1091, Nr 1098.

Ein Bruderklauſenbild. Ebd. 1917, Nr 223.

San Benedettos Dornen und San Fran

cescos Roſen. Ebd . 1917 , Nr 954 .

Nikolaus von der Flüe ( 1417–1487 ). Ge:

danken u. Studien z. 21. März 1917. In :

Die Schweiz. Ig. 21 , Nr 3 v. März 1917.

S. 159-165; Nr 4 v. Upr. 1917. S. 205

bis 211 ; Nr 5 0. Mai 1917. S. 288—296 ;

Nr 6 v. Juni 1917. S. 329–336 ; Nr 7 s.

Juli 1917. S. 387–392 ; Nr 8 v. Aug.

1917. S. 472–476 ; Nr 9 v. Sept. 1917.

S. 518—525 ; Nr 10 v. Okt. 1917. S. 595

bis 600 ; illuſtr.

Der eidgenöſſiſche Schuh. In : Neue Zürcher

Zeitung 1917, Nr 2425 .

Anton Stockmann. In : Die Schweiz. Ig .22 ,

Nr 5 v. Mai 1918. S. 270—272 , illuſtr.

Eduard Korrobis Schweizeriſche Literatur

briefe. Ebd. Nr 11 v. Nos. 1918. S. 620

bis 622.

Johannes Jegerlehner. Ebd. Ig. 25, Nr 4 3.

Apr. 1921. S. 2314-234.

Altes neues land. In : Neue Zürcher Zei

tung 1922, Nr 819, Nr 896 , Nr 933,

Nr 1078 , Nr 1113, Nr 1141, Nr 1148,

iluſtrierte Zeitung, Leipzig . Nr 4131 5.

15. Mai 1924. S. 524-527, illuſtr.

Lebe wohl, alter Gaul ! In : Neue Zürcher

Zeitung 1924 , Nr 924.

Unter Wolfenbrüchen das Teſfin hinauf.

Ebd. 1924 , Nr 1441 0. 28. Sept.

Spitteler f. Ein Brieflein aus 0. Schweiz.

In : Der Gral. Ig. 19, H. 6 v. März 1925.

S. 229233.

Zwei ſentimentale Gipfeltouren . I. Mit Con :

rad Ferdinand Meyer. In : Drell Füßlis

Illuſtr. Wochenſchau . Ig 2, Nr 11 O.

12. März 1926. S. 235–236 ; II. Mit Un:

tonio Fogazzaro ? Ebd. Ig 2, Nr 12 o.

19. März 1926. S. 255—256, u. Nr 13 v.

26. März 1926. S. 281–282.

Unſer Singvogel. Zum 60. Geb. Meinrað

lienerts. In : Neue Zürcher Zeitung 1925,

: Nr 793.

Nr 1152 .

Die Ruine Miſor eine Ferienkolonie. Ebd.

1925, Nr 799.

Eine unpolitiſche Ährenleſe. Humoriſtika

aus Locarno. Ebd. 1925, Nr 1938.

Meißer, Chriſtian : Die ſchöne Schweiz in

92 Kunſtblättern . Begleitwort v . Heinrich

Federer. Stuttgart: Verlag Natur u. Kunſt

1925. (VIII, 92 Laf., 2 S. 49)

Über Knut Hamſun. In : Der Gral. Ig. 20,

H. 6 v. März 1926. S. 359—369.

Verkannte Dichter unter uns ? Eine Rund:

frage. In : Neue Zürcher Zeitung. Federers

Antwort in d. Literar. Beil . v. 4. Apr. 1926.

Obwalden , das Voralpenidyll. [Begleit:

wort.] In : Tauſend und ein Schweizer Bild.

Stuttgart : Verlag Natur u . Kunſt 1926.

(S. 301—314.40)

Lieber leben als ſchreiben ! Erinnerungen. In :

Velhagen & Klaſinge Monatshefte. Ig 41 ,

H. I v . Sept. 1926. S. 57—65.

Das Lächeln des hl . Franz. In : Alte und

neue Welt. Ig. 61, Nr 1 v. 1. Okt. 1926 u.

Nr 2 v. 15. Okt. 1926.

Ein Spaziergang ins Mittelalter (Miſorer

Schloßruine). Ebd . 1923, Nr 193 und

Nr 206 .

Der Oſterſtier. Ebd . 1923, Nr 438 .

Heimkehr in die liebe alemanniſche Schweiz.

Ebd. 1923, Nr 1479 u. Nr. 1484.

Umbriſche Wanderfahrten . In : Dítwart,

Breslau. Ig 1 , H. 3 3. Mai 1924.

S. 105–111 .

Die ſchweizeriſche Landſchaft. Plauberei. In :

über Heinrich Federer

Aellen , Hermann : Heinrich Federer . Zu ſ. Zeitſchriftenauffäße

50. Geburtstag. Mit 8. Bilde d. Dichters. Achtermann , Bernhard : Heinrich Federer.

Heilbronn : E. Salzer 1916. (52 S. kl . 89) In : Hochland. Ig. 11, H. I v. Okt. 1913.

Witkop , Philipp : Heinrich Federer. In : S. 50—67.

Deutſche Dichtung der Gegenwart. Leipzig : Heinrich Federer . Ebo. Ig . 13, H. 6 v.

H. Haeſſel 1924. (S. 29–34. 8°) März 1916. S. 753–754.
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Achtermann , Bernhard : Ein neuer Fede:

rer . [ ,,Mätteliſeppi" ]. In : Die Bücherwelt.

Ig. 14,H.50. Febr. 1917. S. 101–104.

Aellen , Hermann : Das Geheimnis v.

Heinrich Federers Künſtlerſchaft. In : Die

Ahre, Zürich. Ig. 1 ( 1913), H. 33.

Anß , Joſef: Vom proſaiſchen Stil im all

gem . u. v. d. Anfängen Heinrich Federers

im beſonderen. In : Die Bücherwelt. Ig. 9 ,

Nr. 9/10 v. Juni/Juli 1912. S. 172—182.

Baldus , Alexander : Heinrich Federer . In :

Sonnenland, Innsbruck. Ig. 11 , Nr 24 v.

15. Dez. 1922. S. 373–376.

Bienenſtein , Karl: Heinrich Federer. In :

Roſeggers Heimgarten . Ig . 43, H. 11 v.

Aug. 1919. S. 762—767.

Bloeſch , H.: Heinrich Federer. In : Wiſſen

u. Leben , Zürich. Ig. 7, H. 12 v. 15. März

1914. S. 746748.

Bödewadt, Jacob : Heinrich Federer, ein

Dichter. In: Deutſch -Evangeliſch, Monats

bl. für 0. geſ. deutſchen Proteſtantismus.

Ig. 3, H. II 0. Nov. 1912. S. 663—669.

Bry , C. Chr.: Heinrich Federer. In : Das

literar. Echo. Ig. 15, H. 13 v. 1. Apr. 1913.

Sp. 892-897

Bufre, C., über „ Mätteliſeppi“ . In : Vel

hagen & Klaſings Monatsheften . Ig. 31 ,

H. 5 v. Jan. 1917. S. 138—139.

Eberle, Oskar : lienert, Federer, Paul

Schoed, Inglin u. 8. Urſdweiz. In : Neue

Schweizer Rundſchau (Wiſſen u. Leben ).

Ig. 19 , Nr 8 v. 1. Aug. 1926. S.771–772.

Eichert, Franz: Das Größte iſt die Liebe.

Randgloſſen z. Heinrich Federers Roman

„Papſt u. Kaiſer im Dorf“. In : Algem .

Rundſchau , München . Ig. 22, H. 41 v.

8. Okt. 1925. S. 666—668 ; u. H. 42 v.

15. Okt. 1925. S. 682—683.

Eiſenegger, Rudolf : Heinrich Federers

„Wander- u. Wundergeſchichten aus d.

Süben". In : Der Wächter. Ig. 7, H. 12 v.

Dez. 1924. S. 564-565.

- Federers ,,Spißbube über Spißbube". Ebo.

Ig. 5, K. II v . Nov. 1922. S. 517–519.

Ernt), Carl: Schweizer Dichter -Porträts.

XV : Heinrich Federer. In : Die Schweizer:

Familie. Ig . 1926, Nr 31 .

Eſchmann, Ernſt : Heinrich Federers , Pis

latus“. In : Die Alpen, Bern . Ig. 7 , H. 4

v. April 1912. S. 199–201.

Faeſi , Robert: „Das legte Stündlein des

Papſtes “. In : Wiſſen u. Leben . Ig. 7,

H. 18 v. 15. Juni 1914. S. 445—446.

Fleiner, Roland : Heinrich Federer 3. go.

Geb. In : Der Leſezirkel Hottingen , Zürich.

Ig. 3, H. 11 0. Okt. 1916. S. 119-124.

Geiger, Albert: Federers ,,Jungfer The:

reſe" . In : Das literar. Edho. Sg. 16, H. 7

v. 1. Jan. 1914. Sp. 498.

Gefler, Albert : Heinrich Federers , lach

weiler Geſchichten “. Ebb. Ig. 14, H. II 0.

15. Dkt. 1911. Sp. 138--139.

Guilland , A.: Henri Federer. In : Bibl.

Universelle, Lausanne. Vol . 84, Nr 2r 251

de Nov. 1916, pag. 375–378.

Hamann, E. M.: Heinrich Federer. In :

Der Gral. Ig. 11 , H. 5 0. Febr. 1917.

S. 230-240.

Herwig , Franz: Federers „ Måtteliſeppi".

In : Hochland. Ig. 14, H. 6 v. März 1917.

S. 734-735.

—Federers ,,Spißbube über Spißbube “. Ebb.

Ig. 19, H. 8 v. Mai 1922. S. 239—240.

- Federers ,, Papſt u. Kaiſer im Dorf“. Ebd.

Ig . 22, H. 7 v. Apr. 1925. S. 103-105.

Herz , Hermann : Feberers ,,Sisto e Sesto" .

In : Die Bücherwelt. Ig. 10 , H. 8 v. Mai

1913. S. 187–188.

- Katholiſche Seelſorgererzählungen aus

d. Schweiz ( darin ausführl. über Federers

,, Jungfer Thereſe " ]. Ebb. Ig . II , H. 50.

Febr. 1914. S. 97–103.

Federers „ Regina Lob“. Ebd. Ig. 23,

Hz. 3 v. März 1926. S. 138—140.

Höffner, I., über ,,Mátteliſeppi" . In :

Daheim. Ig. 53, Nr 10 v. Dez. 1917. S. 16.

Keđeis , Guſtav : Heinrich Federer , der Ges

ſchichtenerzähler. In : Literar. Handweiſer.

Ig. 55, H. 2 5. Febr. 1919. Sp. 49–54.

- Federers ,,Wander- u. Wundergeſchich

ten “ . Ebd. Ig. 60 , H. 6 v. Juni 1924 .

Koberg, Friß : Drei deutſche Schweizer

[G. Keller, Gotthelf, Federer ]. In : Der

hanfiſche Bücherbote. Ig . 1926 , H. 3 v.

März . S. 44–48.

Korrodi , Eduard : Heinrich Federer. Zivci

Wörtlein 3. f. 5o. Geb. In : Die Schweiz.

Ig. 20, Nr 9 v. Sept. 1916. S. 533—534

Kunge: Heinrich Federer. In : Paſtorals

blätter. Ig.68, H.I v . Okt. 1925. S.52–53.

1

-

Sp. 299.
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lange, Edmund : Heinrich Federer. In : Stegemann, H., über „ Berge u. Men :

Blätter f. Volksbibl. u. Leſehallen . Ig. 18, ( dyen ". In : Deutſche Rundſchau. Ig. 38,

Nr 7/8 v . Juli/Aug. 1917. S. 116-122. H. 8 v. Mai 1912. S. 312—314.

Lanzerath , Tim .: Federers ,, Der hl. Franz Stodmann , Alois : Deutſche Literatur

v. Affifi“ . In : Literar. Handweiſer. Ig. 46, [über „ Mätteliſeppi“, „ Patria !" , ,,Nacht

Nr 21 v. 19. Nov. 1908. Sp. 825—827. in 8. Abruzzen"] . In : Stimmen der Zeit.

fercy , Karl : Heinrich Federer . Aus T. Leben Ig. 47, H. 6 v. März 1917. S. 707–709.

u. (. Werken . In : Kulturleben an der Saar, Zeit: u . Menſchenbilder in zwei neueren

Saarbrücken . Ig. 5, Nr 4 v. 15. April 1926. Romanen [ Zh . Manns „ Zauberberg " u .

S. 106-110 . Federers , Papſtu. Kaiſer im Dorf“ ). Ebd.

Maag, Juſtinian : Die Problemſtellung in Ig. 56, H. 3 v. Dez. 1925. S. 222—232.

Heinrich Federers leßten Merken . In : Kles Stord, Karl: Federers „ Pilatus “. In :

rusblatt, Eichſtätt. Ig. 7, Nr 20 v. 23. Mai Der Türmer. Ig. 15, K. 3 v. Dez. 1912.

1926. S. 201—203 ; u. Nr 21 v. 30. Mai S. 463–464.

1926. S. 214–215 . K. St. [= Karl Stord ]: Heinrich Federer.

Mayne, Harry : Heinrich Federer. In : Ebd. Ig. 14, H. 9 d. Juni 1912. S. 395/98.

Deutſche Rundſchau. Ig . 43, H. 9 v. Juni Über Federer. Anläßlich der Verleihung des

1917. S. 449—452. Gottfried -Keller- Preiſes. In : Die Zeile,

über „In Franzens Poetenſtube " u. Allenſtein . Ig. 1925, Nr 4.

Gebt mir meine Wildnis wieder ! ". In : Über „ Berge u. Menſchen “. In : Zeitſchr. f.

Das literar. Echo. Ig. 20, H. 12 v. 15.März Bücherfreunde. NF. Ig. 3 , H. 11 v. Febr.

1918. Sp. 745. 1912, Beibl. S. 410-411.

Nemi : Heinrich Federer. In : Nuova Über „ Der hl . Franz v. Aſſiſi “. In : Die

Antologia . Vol . 167 de Sept./Okt . 1913. chriſtl. Frau. Ig . 7 ( 1908 ). S. 69.

pag. 314-315 . Über „ Sisto e Sesto “ . In : Zeitſchr. f.

Overmans , I .: Federers , Berge u. Men: Bücherfreunde. NF. Ig. 5, H. 3 v. Juni

ſchen “. In : Stimmen aus Maria - Laach . 1919 , Beibl. S. 123–124.

ig. 1912 , H. 9. S. 461–462 . M. W. [= Maria Waſer ]: Un Heinrich
- „ Jungfer Thereſe" . Ebd . Bb 86 , V. 4

Federer. In : Die Schweiz. Ig. 20 , Nr 90.
v. 21. Jan. 1914. S. 458—459.

Sept. 1916. S. 529—532.

Peters, Maria :Heinrich Federer.In : Mäd: Weinreich, Franz Joh.: Federers ,, Papſt u.

chenbildung. Ig. 22, H. 16 v . 20. Aug. 1926.
Kaiſer im Dorf“ . In : Literar. Handweiſer.

S. 485-492 . ( Fortſeßung noch nicht er:
Ig. 61 , H. I v. Jan. 1925 Sp. 53-54 .

ſchienen .) Zerkaulen , Heinrich : Federers „Mätteli:

Pfleger , K., über , Berge u. Menſchen “ . ſeppi“. In : Das literar. Echo. Ig. 19, H. 6

Zu Heinrich Federers Roman. In : Hiſtor .: v. 15. Dez. 1916. Sp. 373–374.

polit. Blätter f. 8. kathol. Deutſchland.

Ig 1912, Bd 149, Nr 9v . 1. Mai . S.666 /73. Zeitungsauffäße

Rogger, L.: Federers Pl. Büchlein. In : Baldus , Alerander : Heinrich Federer. In :

Schweizer Rundſchau. Sg . 19 , H. 2/3 v. Augsburger Poſtztg. 1921 , lit. -Beil. 49.
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Gloſſen zur katholiſchen Literatur und

Hans Roſeliebs Spanienbücher

Von Joſef Windler

rinzipielles : Von ſehr potenter Stelle fiel unlängſt das gewichtige Wort :

,,Unſer neuerlich durch die politiſche Konſtellation erwachtes katholiſches

Selbſtgefühl iſt leider durch keine einzige wirklich künſtleriſche Leiſtung bisher

legitimiert worden - es iſt alſo nur Selbſttäuſchung !“ Dies Eingeſtändnis

vor aller Öffentlichkeit war tapfer ; die viel auspoſaunte katholiſche Literatur:

Renaiſſance iſt eitel Schaumſchlägerei trok myriadenhafter lobreden , die meiſt

im Abraham a Santa Clara -Stil ſämtliche andere Richtungen abtun. Noch

immer iſt meines alten Jugendfreundes Jakobus Kneips ,, lebendiger Gott "

(mitten im Weltkrieg bei Eugen Diederichs erſchienen !!) von keinem andern

kath. Dichter erreicht an Inbrunſt, Gottlebendigkeit, Geſtaltungskraft und

Welttiefe, geſchweige denn überboten worden. Nebenbei : die geſchäftige Re

klame, die gerade Kneips' ,, lebendigen Gott “ als dokumentariſches Zeugnis

dieſer kath. Nachkriegs-Renaiſſance anpreiſen möchte, iſt bewußte Geſchichts

klitterung! Nach wie vor erſchöpft ſich die kath. Literatur — ich beſtreite, daß

es überhaupt eine geben muß ! – zu 90°% in Geſinnungsſchwäßerei, die auf der

Urteilsloſigkeit gegängelter Maſſenſchmarokt.Aber die Tragik greift viel tiefer :

es geht um innerlichſte künſtleriſche Möglichkeit! Wie mancher fath. Dichter

bekannte mir in erſchütternder Selbſtanklage ſeinen unausweichbaren Kon

flikt mit dem Dogma, das ihn allenthalben an der freien Entfaltung hemme,

das ihn zu ſeelenzermürbender Konzeſſion verdamme, überwacht von einer Kritik,

die nur literariſche Seelſorge treibe, inſpiriert von tantenhafter Prüderie wie

grobſchlächtigem Zelotismus. In einer Betrachtung des Hochland " über die

Jungfrau von Orleans heißt es ſehr richtig : ,,Natürlich muß das Gewiſſen

ſich vom Glauben dauernd erleuchten laſſen , die Wahrheiten der übernatür

lichen Wirklichkeit als Richtpunkte nehmen , aber es iſt unter Gott ſouverän und

nur durch das gebunden, was Gott durch ſeine übernatürliche und natürliche

Geſeßgebung (sic ! ) als ſeinen Willen kundgetan hat -- !“ Das heißt ohne—

Schminke für den Katholiken : unbedingten Glaubensgehorſam , eine Privat

meinung gibt es hier nicht, in keiner Hinſicht (ſiehe Wittig ! ), Roma lokuta !

Dogmen greifen bis in leşte Imponderabilien alles Fühlens hinab. An dieſem

unſchöpferiſchen Dilemma zwiſchen Bedingungen ſtarrer, meiſt noch vormittel

alterlicher Normen und der Dynamik des eigenwilliger ſich offenbarenden mo

dernen Geiſtes ſcheitern die heutigen kath. Dichter mehr oder weniger alle ! Ja,
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ich ſubſtituiere : es darf hier keine Konzeſſion geben, noch immer iſt vor offen

barter, abſoluter Wahrheit jedes menſchliche Wiſſen, jede profane Kunſt — ſo

fern ſie nach höchſter Ethik ſtreben-lektlich immer nur eine ancilla ecclesiae !

An dieſer Klippe zerriß ſich auch das elementarſte Genie des heutigen kath.

Volksteils, Heinrich Lerſch, einſt eine hohe hierarchiſche Hoffnung, von kind:

lichſter Frommgläubigkeit, naivſter Schauung kommend, in Hohn und Haß

gegen Bonzentum und Pfaffei. Hermann Heſſe bemerkt in ſeinem Vorwort zu

den ,,Geſchichten aus dem Mittelalter “, daß wir uns langſam auch in der Lite:

ratur des mönchiſchen Mittelalters umzuſehen begännen und finden dort,

ebenſo wie in der frommen und innigen Kunſt jener Epoche, denſelben Himmel

gewölbt, finden dieſelbe Zentrierung der ganzen Welt um einen göttlichen

Mittelpunkt, dieſelbe hierarchiſche Stufung der menſchlichen Eigenſchaften und

Charaktere, wie in der bildenden Kunſt die Werke der romaniſchen und go

tiſchen Architektur und Kunſt aufs neue bewundert werden. Eine neue fath .

Jugend iſt da und bekennt ſich begeiſtert zu dieſen Idealen. Leidenſchaftliche

Bekenntnisbücher wie Landsbergs Welt des Mittelalters' und Hugo Balls

Folgen der Reformation ' bezeugen kraftvoll dieſen Umſchwung . " Zugegeben,

der Wille iſt da, die Abſicht meldet ſich eifervoll — nur daß eben der ſchöpferiſche

Akt vollkommen bisher verſagt hat ! Und gegen alles programmatiſche Gerede :

Was wir wollen !" habe ich ſeit aller Jsmen Auftauchen ein unerſchütterliches

Mißtrauen. Ich glaube nicht, daß erſt die Apoſtel kommen und der Meſſias

hinterher ! Wo nicht mit elementarer Gewalt der Zeitgenius aufbricht in ſeiner

feinſten , unmittelbarſten Inkarnation , in der Kunſt ſelbſt, wo nur die Prediger

Zeugnis bleiben, da muß die tiefſte Quelle verſchüttet ſein , der innerlichſte Auf

trieb verſagen ; der in Wahrheit göttliche Inſtinkt muß verkümmert ſein , die

Weiſen kommen mit Pomp und Weihrauch , aber ... die Krippe iſt leer !

Es war zur Zeit Goethes, da tauchte ein junger Lyriker ,,Balthaſar Hühner:

wadl " auf ; ich glaub', der Olympier ſelber gab ihm den guten Rat, dieſen

tüdiſchen Namen ſchleunigſt umzutaufen, denn wie heillos klänge : „ Wir:

kung in die Ferne von Balthaſar Hühnerwadl " — ,, Die wandelnde Glocke von„

Balthaſar Hühnerwadl “ – „ Süße Sorgen von Balthaſar Hühnerrradl""

,, Ergo bibamus von Balthaſar Hühnerwadl" – auch oder ,, Der neue Amor ",

,, Der Totentanz“, „ Ungleiche Heirat", „ Wonne der Wehmut“, „ Würde der

Frauen“, „Poeſie des Lebens " — kurz : Herr Hühnerwadi war als Dichter un

möglich ! Aber einmal hat der unerforſchliche Weltgeiſt wenigſtens nach der

andern Seite hin ein geradezu klaſſiſches Schulbeiſpiel geprägt, wie ſich Nam'

und Art in heiliger Synonymie deđen, daß es faſt ſchon ein etymologiſcher

Bierwiß Gottes ſcheint (Argwohn iſt ſubjektiv , Verdacht objektiv — id) äußere
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-

alſo nur einen Verdacht !) — nämlich in dem Namen des Paters Fr. Muđer

mann S. J., deſſen Standquartier bei den ,Nönnchen zur ewigen Anbetung

ſich befindet! Wie dieſer echte, rechte, vorbildliche Muckermann, wie dieſe

reinſte phonetiſche Figur in der deutſchen literaturgeſchichte, troß

dem man ihm von ſeiner Umgebung her doch Sanftmut und Milde zutrauen

ſollte, wie beſagter Muđermann jüngſt wieder in „Kölniſcher Volkszeitung“

und „ Gral“ mir Ehre, Moral, inneren Halt ſchlankweg abſpricht, wie er den

einzigen hoffnungsvollen Anſaß kath . Kunſterwachens der jüngeren Genera

tion ( Zeitſchrift Orplid, Dr. Martin Rodenbach ) niederrüffelt, armſeligſte

Kreaturen als ſeine Kronzeugen dawider beſchwört, reaktionär grimmig um ſich

beißend, das erinnert in der Lonart nur an ſeinen grotesken Ordensbruder

Baumgartner, der einſt ähnlich maſſakrierte ! Hochwürden Mudermann kennt

genau jedes Dichters ſittlichen oder unſittlichen Wandel, ſein innerſtes Fühlen

und Denken liegt ihm offen , denn nach der Geſinnung, nicht nach der Leiſtung

wertet er jedes Schaffenden Ringen , und da iſt's ach ſo leicht, zu verdächtigen ,

perſönlich anzugreifen ! Jeder Bli & punkt wird inquiſitoriſch getrübt. Was

wunder, daß er vor Thomas Manns Zauberberg“ öffentlich zu warnen ſich„

gezwungen ſieht, da er gemeingefährlich ſei in puncto Moral, Weltanſchauung,

Rechtgläubigkeit, um gleich darauf wieder einen ſaubern Dußend-Schmöker zu

loben ! Vom Kaliber Muckermanns ſind ſie ja alle, dieſe geiſtlichen Kritikuſſe,

die das fath. Volk literariſch verſeelſorgen , die Pater Cornelius Schroeder, der

Joſef Froberger, der S. I. Overmann pp. Wie geiſtverlaſſen dieſe Methode

funktioniert, nur noch ein Beiſpiel : Pater Schroeder ſchrieb zum 50. Geburts :

tag der Henriette Brey ( einer rechtgläubigen Dilettantin , die nur aus Ver

ſehen nicht unter die ſieben Plagen Ägyptens geraten iſt !), dieſe Poetin dürfe

von ſich behaupten, nicht was ,, jene Großen“ im andern lager wie Hauptmann

oder ſolche von ſich ſagen könnten , Henriette dürfe ,,wie die große Courths

Mahler ſtolz bekennen : ich habe das leſende Volt ! “ Was ich dem fanatiſchen

Geiferer Bernhard Achtermann von der Bücherwelt“ vorwerfe (ohne in

ſeinen beſonders üblen Fegfeuerton zu verfallen ), iſt nicht bewußte ſchön

geiſtige Klitterung, ſondern einfach die unmögliche Tatſache, daß der Borro

mäusverein und ſeine ganze Organiſation unter theologiſcher Verwaltung ſich

anmaßt, ein literariſch objektives Forum bilden zu können. Wie iſt es einem Gre

mium von Zölibatäern möglich, vorurteilslos nur einfachſte Liebesromane zu

bewerten ? Schöpfen ſie ihre Kenntniſſe in puncto puncti aus der Beichte, ſo

ſind ſie ſchlimm genug beraten ; zu perſönlichem Studium des Eros bietet ſich

nur per Todſünde Gelegenheit ; jedes naive Fühlen, jede geſunde Einſtellung

zum Zentralproblem alles künſtleriſchen Geſtaltens fehlt - der Blinde will ur:
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teilen über Malerei, der Taube über Muſik! Einer, der's wiſſen muß, erklärte

uns : ,, Unter den jüngern Theologen ſind immerhin doch 5 Prozent, die wenig :

ſtens höhere allgemeine Bildung aufweiſen" ; welch eine Kataſtrophe: eine

privilegierte Führerſchicht hat ſage und ſchreibe 5 Prozent paſſende leute unter

ſich ! Weil ſie in geſchloſſenen Prieſterſeminaren ausgebildet werden ( ſeit

Retteler) und nicht mehr in der freien Luft der Univerſitäten – aus Furcht,

zu viele ſchwämmen wieder ab ! Mit Einfalt im Geiſte aber iſt die moderne

Geiſterſchlacht nicht zu ſchlagen !

Es fehlt eben ein gebildeter Klerus, ein gebildeter Volksteil, eine kath. Kul:

turſchicht. Trop aller kath. Akademikervereine, Borromäusverein , Bühnenvolks:

bund uſw. — überall dasſelbe Syſtem unſchöpferiſcher Bevormundung, eine

muffige Stimmung, klerikale Schnüffelei ( ſiehe Hans Francs ,,Martha und

Maria ", Zuckmayers ,, Fröhlichen Weinberg“, die Bomberg-Heße gegen mich; in

Jtalien hat die Sache wenigſtens Schmiß : Sühnegottesdienſt in allen Kirchen

Mailands am Premierenabend von d’Annuncios ,,Sebaſtian " !) , wer ſieht

nicht überall die ,, tote Hand" am Werk ? Auf dem Felſen Petri wachſen keine

Palmen mehr, friecht nur dürftiges Moosgeſtrüpp. Wahrlich ſind wir nicht ver :

ſtodt: ehrlichſten Bemühens ſchauten auch wir immer wieder nach dem kath .

Meſſias der Feder aus, der uns täglich verheißen wurde, der endlich das er :

löſende Wort fände aus dem grandioſen Aufriß der Jahrtauſende – aber das

ganze Weltbild verſchob ſich zu fundamental, ungeheure Tatſachen : wie Ge:

fühlskomplere haben jene „ Zentrierung “ erſchlagen , erinnerungsſüchtige Ro

mantik wird Feigheit vor dem Genius der Gegenwart (oder nennt ihn Dämon )

und fördert nur Petrefakte. Es iſt wie in den Domen : goldgefaßtes Toten :

gebein, ſchöner Mythos einzelner Schwärmer, Muſeumsſtimmung — bezeich.

nend, daß der alte Literat Hermann Bahr als neuer Matador aufgepußt wird !

Es wäre Unmoral, Feigheit, dieſe Dinge an durchaus neutraler Stelle, die auch

die Gegenſeite zu Worte kommen laſſen mag, endlich nicht offen in die Debatte

zu werfen .

Ein Spezialfall : es gewinnt ſomit ſchier zeitdokumentariſche Bedeutung, daß

Hans Roſelieb erſt im Urland des Katholizismus, wo er rein blüht und wuchert

wie in Wunderzeiten, im konſervativſten , abſeitigſten Winkel Europas (wo

heut noch weniger Eiſenbahnen laufen wie allein in Paris), auf dem Boden

volkhaft ritueller Einheit, daß ein kath . deutſcher Dichter ſich erſt in Spanien

wirklich ſelber zur Reife finden konnte ! Hier fand er eine noch größere religiöſe

Geſchloſſenheit, die alles öffentliche Leben unterſtrömt; hier fand der Weſtfale,

Sohn des am meiſten ſchollenverhafteten deutſchen Volksſtamms, weit groß

artiger dieſelbe ſchickſalbeſtimmende Bodenverbundenheit (die er in einzelnen
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Auffäßen hiſtoriſch belegt) zu Tragik und Glanz gleichſam ein überhöhtes,

ſüdländiſches Weſtfalen , ein ganzes Reich in kultureller, religiöſer Klauſur

wie daheim ſein frommes Münſterländchen ! Dieſe volkhaft eindeutige und

doch welthaft allgültige Ausprägung des Katholizismus erleichterte ihm das

reſtloſe Einleben in die fremde Raſſe ; durch jenes buntfarbige, zauberhafte Me:

dium, deſſen Elemente übermächtig ſchon in der Seele des Knaben zielbeſtim :

mend hinein ſpielten, ſank der gemütvolle Weſtfale in die iberiſche Halbinſel

traumhaft tief hinein, daß er ſchier halluzinatoriſch deutlich ſie wieder hin:

ſtrichelte. Nur ſo konnten Bücher entſtehen , die ſpaniſchem Weſen wie ſpanis

ſcher landſchaft Zeugnis wurden wie in keinen mir bekannten . Den Höhe:

punkt bilden für mich die Erzählungen ,, Drei Frauenſchidſale aus Barzelona “.

Hier einmal wollen wir das Klichee neu prägen : Novelliſtiſche Kabinettſtücke !

„Zwei Deutſche" zeigen den Gegenſaß von deutſcher und ſpaniſcher Art in ſo

fein pointierter, weisheitsvoller Zucht, daß alle Nationaliſten ſie leſen ſollten ,

um für ewig allem Raſſenhochmut abzuſchwören. Die Gefahr des Sentimen :

talen lag nahe, aber wahrhaft genial iſt ſie vermieden . Dieſe vier Geſchichten

allein erſeßen ganze Sammelbände über Spanien ; wenn ein Verlag ein Werk

aufbaute - entweder aus ſchon vorhandenen oder noch zu ſchaffenden Dich

tungen - , das in ſolch wundervoller Plaſtik auch die andern länder typiſierte ,

dichteriſch geſtaltete, nicht profeſſoral beſchriebe, könnten wir den ganzen Geo

graphieunterricht umſtoßen, denn die Namen all der Flüſſe, Gebirge vergeſſen

wir ja doch , aber unverlierbar ſtände als Gewinn der Genius jedes Landes vor

uns und würde eindringlicher zur Konſolidierung der Menſchheit ſprechen als

höchſte Locarno -Diplomatenkunſt ! Welch ein prachtvolles Stück iſt auch „Der

Zintenfiſch " * ; hier iſt der Vorwurf ſo in die rätſelhafte Verflochtenheit aller

Dinge aufgelöſt, daß des Deutſchen Wort nach dem Fiſchfang : „Die Sonne iſt

untergegangen -" wie ein wahrhaftes Amen Gottes in Paradicſestagen aus:

Klingt : ,, Gehet ſchlafen , meine Kinder - ! “ Nur die Geſchichte in der Lan

ſchaft der hl . Thereſia hätte ich fortgelaſſen , wie vielleicht überhaupt den ganzen

zweiten Band. Wo Roſelieb der Gefahr des Beredens verfällt, dem Erbteil

kath. Dichter („Worte zu den fünf Tänzen der Zigeunerin " ), klingt unbild

haftes Schwärmen , fehlt die rauſchhafte Beſeſſenheit, die dieſem Thema

Rhythmus gäbe ; dazu iſt Roſelieb zu ſolid, zu bieder, zu herzensnobel. Wer

einen intereſſanten Vergleich machen will zwiſchen ernſter dichteriſcher Arbeit

und fatal geiſtreicher Nonchalance, der leſe Kerrs ,, Stierkampf “ ** und Roſe

* Vergleiche den beiliegenden Bogen der ,, Iahresernte ".

** Kerr , Alfred ; D Spanien ! Eine Reiſe. Berlin : S. Fiſcher 1924. ( 143 S. 8°) 3 M ;

Pappe 5 M.
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liebs ,, Barbar" hintereinander. Auch den dritten Band, der in der Buchgemein :

ſchaft erſchien, , Spaniſche Wanderungen ", kann ich vom dichteriſchen Aſpekt

aus nur als Materialſammlung bewerten . Der künſtleriſche Gewinn der ſpa

niſchen Reiſe ballt ſich durchaus im erſten Bande ,, Rot-Gelb-Rot" * , der in

meiner Bibliothek einen unverrückbaren Ehrenſiß einnehmen wird. Ich grüße

meinen landsmann in williger Hoffnung, er möge mein Urteil über die inner:

liche Hohlheit der kath . Literatur recht bald durch eine befreiende Tat umſtoßen !

Freilich, ob nach der Heimkehr aus dem Reiche der hl. Thereſia die Diskrepanz

des Nordens nicht doppelt ſcharflaugig ihn ernüchtert – denn er ſog ein ge

fährliches Narkotikon ! - faſt befürchte ich es.

Romane und Erzählungen

Stoeſſl, Otto : Morgenrot. Roman. Neue umgearb. Aufl. Stuttgart: Deutſche

Verlags.Anſtalt 1925. (495 S. 89) Leinen 8.50 M.

Sungnidel, Mar : lichter im Wind. Roman . Hannover : Ad. Sponholz 1926 .

(IV, 235 S. 89) Leinen 5.50 M.

Viebig, Clara : Die Paſſion. Roman. Stuttgart: Deutſche Verlagg.Anſtalt 1925.

(414 S. 8 °) Leinen 7.50 M.

Molo, Walter von : 3m ewigen lidt. Roman. München : 416. Langen 1926.

(226 S. 8 °) 3 M ; Leinen 5.50 M.

Ludwig, Emil : Meeresſtille . Roman e . deutſchen Prinzen . Leipzig: Grethlein

& Co. 1925. (332 S. 8°) Leinen 10 M.

Melchers , Maria : Vater, ich rufe Dich ! Roman. Stuttgart: Union Deutſche

Verlagsgeſellſchaft 1925. (338 S. 89) 4 M; Leinen 6 M.

Wibel, Elſe : Hans Raßmuts Heimfebr. ( Romanbibliothet. 994/5 .) Stuttgart:

Engelhorn 1926. (268 S. fl. 8 °) 1 M ; Leinen 1.75 M ; Halbleder 2.50 M.

Graf, Oskar Maria : Die Chronit von Flechting. Ein Dorfroman . München :

Drei Masten Verlag 1925. (241 S. 8 °) 4.50 M ; geb. 5.50 M.

it einer einzigen Ausnahme gehören die vorſtehenden 8 Romane in die

Gattung der anſpruchsvolleren llnterhaltungslektüre. Die Ausnahme

bildet, alle übrigen Namen nicht an Klang, wohl aber an ſtillem , tief verwur:

zeltem Wert bei weitem überragend, Otto Stoeſſl. Sein Werk iſt das Epos

einer Jugend, wie ſie friſch und geſund aufblüht in Wien, mit heiter-Präftigem

Jungenstum ſich mit dem nahen, ganz nahen und glückhaft erſchauten Mun:

dern eines äußerlich engen, im Herzen aber weit und freudig pulſierenden Das

ſeins befreundet, nach glücklicher Taugenichtsart die Welt unbekümmert um

das, was es koſten könne, umarmt und am Ende wehmütig reſignierend,

durch den unerſeßlichen Verluſt des Freundes gereift, aber in ſeiner jungen

* Roſelieb , Hans : Rot-Gelb-Rot. Geſchichten aus Spanien . M.-Gladbach: Drplio

Verlag 1925. ( 309, 254 S. Fl . 8 ) Ie 3.20 M ; Leinen 5.60 M.

ME

448



Die ſchöne literatur N r. 10 / Oktober 1926

-

Friſche zerſtört, über die Schwelle des Mannesalters tritt. Wahrlich , dieſes

Dichters herzhaft -ſaftige Koſt, in der Licht und Schmelz eines ſüddeutſchen

Gemüts ausgegoſſen ruht, wie köſtlicher, nie erſchöpflicher Vorrat ſtarken

Mannestums, ſollte möglichſt vielen Geiſtern zufließen als etwas Urgeſundes,

als etwas von Beſtand in unſerer am rücgratlos Relativen Franken Zeit. –

Neben dieſem Reichen ſteht wie im kleinen Format liebenswürdig und unbe:

fangen Jungnidels köſtliche Fabuliererei. Was fällt dem alles ein !Mancher,

der höheren Ehrgeiz als er hat, würde ſich ſeiner Armut ſchämen , ſchaute er ſich

einmal all dies an , was da auf kleinem Raum , wenn auch etwas bunt zu:

ſammengewürfelt, ſich zuſammenfindet. Und es wird ja immer wieder ein

Märchen, wenn es ſich auch zur Abwechſlung einmal Roman nennt ! - Welch

hohe Anſprüche an ſich und an die Qualitäten ihrer Leſer glauben dagegen Lud

wig, Molo und die Viebig machen zu dürfen ! Frau Viebigs warmherzig ge

ſchriebener, nichtsdeſtotroß aber unerfreulicher Frauenroman iſt ein verſpäteter

Nachkömmling des Naturalismus . Das fürchterliche Elend der Syphilis wird

uns bis zum 23 demonſtriert. Vielleicht will Frau Viebig als von Zehntauſen :

den geleſene Dichterin erziehſam wirken ; dann wollen wir kritiſch mit ihr nicht

rechten . Auf die Nerven gefallen iſt mir Molos Prophetenroman ſozialer

Obſervanz. Er iſt in einer ſo überheblichen Manier hingeſchrieben, daß

man zunächſt alles für Selbſtironie hält einſchließlich des Prophetennamens

Bobenmaß. Aber nein, Molo will durchaus große Dichtung vorführen und

gerät in einen kriminell gewürzten, ſüßen Kitſch , daß es wirklich nicht zum

Aushalten iſt. Die Sprache iſt unter aller Kanone ! Wieviel blinde Kritiker

haben ſolche Unverantwortlichkeit eines Autors von Namen auf dem Gewiſſen !

- Geiſtreich und glänzend geſchrieben dagegen iſt Ludwigs Abſtecher in die

pſeudonyme Biographie. Man mag gegen Ludwig und ſeine fabelhafte Arbeits

kraft ſagen, was man will — die Vitalität dieſes Mannes und ſeine Fähigkeit,

von anderen, Größeren zu lernen , iſt erſtaunlich. Sein Stil brilliert zum Nei

diſchwerden : zum Teufel, wo iſt das alles gewachſen ! Schaeffers Helianth hat

Pate geſtanden, und der Umgang mit großen Menſchen hat gebildet und erzogen

und den Blick geſchärft: Ludwig hat ſeine Geſtalten geradezu auf biologiſche

Methode ausgebrütet und aufgezogen. Auch ohne den verräteriſchen Untertitel

würde man das vermuten . Es ſei nicht verkannt : ein erſtaunliches Bildungs

produkt ! - Die beiden Frauenbücher von Melchers und Wibel ſind mit ernſt

haftem , künſtleriſch und ethiſchem Willen geſtaltete Werke, deren Probleme

im wirklichen Leben liegen und überzeugend geſtaltet ſind. Grafs Chronik iſt von

jenem freundlichen Realismus, dem man immer wieder gern begegnet und

deſſen wahres Gewand die Mundart bildet. Frit Rostoskos.
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Neumann, Alfred :Rönig Haber. Erzählung . (Romanbibliothet. Nr.992 .) Stutt .

gart: Engelborn 1926. (140 S. fl. 8 ° ) 1 M ; Leinen 1.75 M ; Halbleder 4 M.

ieſe - aus nicht ganz verſtändlichen , außerkünſtleriſchen Gründen bei

ihrem erſten Erſcheinen in der „Frankfurter Zeitung“ angegriffene

Erzählung iſt ein Meiſterwerk. Nicht allzu oft kommt man in die lage, ein

ſolches Urteil auszuſprechen . Aber hier kann es nicht anders lauten . Dies

Innen im Außen , dieſe Fülle des Sichtbaren bei färgſtem Aufwand, die un

erhörte Leidenſchaftlichkeit der vom Beginn zum Ende in raſendem Flug des

Geſchehens geriſſenen Erzählung, dieſe privat-öffentliche Schidſalsverflech

tung, die die Begebniſſe zu Sinnbildern des Welt- und Menſchengeſchehens

macht - das zwingt zu rückhaltloſer Bewunderung im Gefühl freudiger

Dankbarkeit, daß ſolche, an Kleiſts Straffheit gemahnende Darſtellung immer

noch, immer wieder möglich iſt. Die Ausſtattung des kleinen Bandes, der an:

genehm große Druck, das Fehlen aller Anhänge anderer Bücheranzeigen , der

niedrige Preis laſſen das kleine große Werk uneingeſchränkt empfehlen.

Georg Hallmann.

Frand, Hans : Mutter, Tod und Teufel. Fünf legendäre Novellen aus d . deut:

ſchen Oſten . (Oſtdeutſche Heimatbücher. 10.) Danzig : Danziger Verlags -Geſell

Tchaft 1925. ( 165 S. 89) Pappe 4 M.

ieſe legendären Novellen ſind Heimatdichtung nur im weiteren Sinne.

Sie ſind an dieſen Boden geheftet, nicht aus ihm erwachſen . Der ſpezi

fiſch deutſche Oſten wird ſelbſt für den , der lebensjahre dort verbrachte, nicht

lebendiger, als es vielleicht das nur flüchtig oder nur aus Büchern gekannte

Mitteldeutſchland würde, wenn dies der — ebenſogut möglicheebenſogut mögliche — Schauplaş

der Erzählung wäre. Abgeſehen davon kann man das hübſche Buch wohl

gelten laſſen . Georg Hallmann.

DE

Saube, Otto Freiherr von : Das Opferfeſt. Roman. Leipzig : Inſel- Verlag 1926.

(580 S. 89) Leinen 8 M.

in Roman von faſt 600 Seiten Dünndruckpapier. Wirklich ein Roman?

bemühen

fich etwas umſtändlich -ſchwerfällig, ein wirkliches Romanfundament zu

ſchaffen . Danach wird die Erzählung ſchlanker, faſt ſchmal, dem Gehalt und

der Ausführung nach novellenhaft. „ Ein Roman des deutſchen Verfalis “,

wie der wenig vornehme Verlagsaufdruck auf dem Buchumſchlag verkündet?

Ach nein, doch nur eine ſpießige Eigenbrödlergeſchichte, ungebührlich aus:

gedehnt, durch vereinzelte Blißlichterchen eines ironiſchen Humors über:

huſcht, keine Anweiſung auf den zu erwartenden ,,vielerſehnten deutſchen Ge:

ſellſchaftsroman “. Georg Hallmann.
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Tuber

Pertonig , Joſef Friedrich : Dorf am Ader. Ländliche Novellen . München : C. H.

Beck 1926. (V, 248 S. 8°) 4 M ; Leinen 6 M.

in dieſem Buche hat der Kärtner Dichter Perkonig die Dorfgeſchichte ſelbſt

über die wertvollſten Erzeugniſſe dieſer Gattung hinaus in den Bereich

großer, bei einigen Stüden muß man ſogar ſagen : monumentaler Kunſt

emporgehoben. Obwohl ſeine Novellen zutiefſt im Kärntner Heimatboden

wurzeln und den eigentümlichen Heimatduft an ſich tragen , wachſen ſie in ihrer

Problemſtellung und der an Egger-Lienz erinnernden Wucht der Charakterzeich

nung hoch über das landſchaftlich Beſchränkte hinaus und werden zu allgemein

giltigen großzügigen Geſtaltungen der mit der Scholle verhafteten und von

deren Naturkraft durchtränkten Bauernſeele. Perfonig erfaßt den Bauern

wieder in ſeiner kosmiſchen Bedingtheit, und daß er uns dabei troßdem nicht

vergeſſen läßt, daß wir Kärntner vor uns haben , das iſt ſeine große, bewunderns

würdige Kunſt. Wir halten Perkonig für fähig , uns den großen , künſtleriſchen

Bauernroman zu geben , den wir troß Roſegger, Unzengruber und Polenz noch

immer nicht haben, das deutſche Seitenſtück zu den „ Polniſchen Bauern "

Reymonts. Karl Bienenſtein.

Der Meier Helmbrecht. Wernher dem Gartenaere nacherzählt v . Joſef Hof.

miller. München : Albert Langen 1925. (71 S. fl . 4°) 2 M ; Leinen 4 M.

ndeutſchen Dichtung in einer ſtark altertümelnden , gedrungen kraftvollen

Sprache, in einer Kunſtproſa, die ſich mit Genuß lieſt und nicht den Eindruck

einer Umſchrift des Originals, ſondern eines urſprünglichen Werkes erweckt.

Die Ausſtattung des Bändchens verzichtet auf jeden äußerlichen Schmuck ,

prangt allein in einem prachtvoll maſſiven , ſchweren , großen Druď (ber Koch

Fraktur ), der auf dem gerauhten , kräftigen Papier lapidar wirkt, wie der In

halt dieſer ,, ewig " wahren Menſchheitsgeſchichte, die, ſo eng an Zeit und mittel

alterliche Zuſtände gebunden, ihren gleichwohl unvergänglichen Wahrheits

gehalt heute wie vor 600 Jahren in unveralteter Friſche offenbart.

Georg Hallmann.

Baum, Vidi: Tanzpauſe. (In d . Sammlg : Kriſtall- Bücher.) Stuttgart: Fleiſch

hauer & Spohn 1926. (79 S. kl. 8 °) Leinen 2.25 M.

ie Erzählung iſt gedrängt und fließend, mit der großen Sicherheit eines

Wort von Empfindung getragen . Das Milieu iſt vorzüglich getroffen ; beſon

ders ſchön die gewitterſchwere italieniſche landſchaft. Das Ganze iſt ein von

echter dichteriſcher Stimmung erfülltes Werk auf dem Niveau der ſehr guten,

gepflegten Novelle. A. Jllersperger.
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Fremde Literatur

Gide, André : Sfabelle. Übertr. v . Frik Donath . Mit 19 Illuſtr. v . Rafaello

Buſoni. Berlin : J. M. Spaeth 1926. ( 165 S. 89) Satin 6 M.

ie Frauengeſtalt, deren Name auf dem Titel dieſer Erzählung ſteht, bleibt

Ferne und ihr Geheimnis. Drei Fabeln ſind ineinander verwoben : eine ver:

gangene, davon alles den Urſprung hat, halbe und verhehlte Schuld ; eine

gegenwärtige, halbe und verhehlte Sühne ; und die dritte, um alles geſchlungen,

die Verſtri& ung des Erzählenden in Geheimnis und Verwirrung der beiden

erſten . Unter kranken und verworrenen Herzen ſcheint nämlich der Dichter

ſelbſt zu erkranken, verſchwankt ſeine Zeit und verhängt ſich nur gefährlicher

in ſeinen Traum. Endlich erſcheint die Geheimnisvolle, Begehrte; aber ſie iſt

nur noch wie der Schatten ihrer ſelbſt. Nun weicht der Bann, nun iſt alles an:

ders geweſen , alles zu ſpät. — Es begibt ſich kaum etwas wie eine durchgehende

Fabel der eigentlich novelliſtiſchen Art, kaum wird ein Herz oder ein Geſchick

klar und eines Zuges beſchrieben. Mit eben den dichteriſchen Mitteln, welche

der nebelnden Luft, der vergilbenden, zerbröckelnden Welt dieſer Geſchichte

die allergemäßeſten ſind, ſtođenden , gedämpften Tönen, verwirrter Anmut iſt

am Ende eine weibliche Geſtalt der beſonderen Art beſchworen . Wie in Schatten

und hinter Schleiern hat ſie das Leben, aber ſie hat es ganz ; und ſo bleibt ſie

unvergeßlich. Paul Alverdes.

Henry, O.: Bluff. Kurzgeſchichten . Übertr. v . Paul Baudiſch . Potsdam :

G. Kiepenheuer 1926. (262 S. 89) 3 M ; Halbleinen 4.50 M.

Jennings, Al.: Räuberund Poet. Menſchenſchickſale im Schatten d . Geſekes.

Aus d . Amerikan . v . Toni Harten -Hoencke. Stuttgart: Dieck & Co. 1925.

(270 S. 8 °) 4 M ; Halbleinen 5.60 M.

wei gute amerikaniſche Bücher: O. Henry, der ,, Meiſter der Kurzgeſchichte ",

erzählt glänzend, preßt ein Schickſal in wenige Seiten, immer überlegen,

wißig, die Pfeife im Mundwinkel, zu müde, die Dinge ſelber wichtig zu

nehmen , nur ſo im Vorbeiſchlendern ſcheinbar auf dies und jenes Merkwürdige

mit dem Finger deutend und doch hinter der Maske ein gütiges Herz, ein Rerl,

ein Dichter. – Jennings nimmt ihm dann auch die Maske ganz vom Geſicht

und enthüllt uns, aus welchem Leid des Dichters ſchmerzliche Güte ſtammt.

Er ſchildert feſſelnd und ſchlicht, wie er ſelbſt zum Räuber wird und wie er den

unſchuldig von der Juſtiz verfolgten „ D. Henry“, der eigentlich William Sið

ney Porten hieß, kennen und lieben lernt und ihn durchs Zuchthaus und wie

der in die Geſellſchaft hinaus begleitet. — Zwei Bücher, die für die Erkenntnis

Amerikas wichtiger ſind, als ganze Bibliotheken nationalökonomiſcher Bes

obachter und philoſophierender Autofabrikanten . Jörn Dven.
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Ei

Schmeljow , Iwan : Der niegeleerte Relch . Übertr . v . Hans Ruoff. Berlin :

S. Fiſcher 1926. ( 115 S. kl. 8 °) 1.50 M ; Leinen 2.50 M.

zine wunderſchöne Geſchichte : Storm, in ruſſiſcher Spiegelung. Ruſſiſch,

d. h. ungeheuer wortreich, voller angeſchauter Details, eine unter dem Druck

der Unfreiheit inbrünſtig auflodernde Leidenſchaftlichkeit und überſinnliche

Tendenz, religiös, ſozial, individualiſtiſch überlagert, dabei ſtraff im Künſt

leriſchen , pſychologiſch ſcharfäugig, hellhörig, feinfühlig , bis zu faſt ſchmerz

hafter Verleßlichkeit- eine Äußerung der Seele, die, bei aller Fremdheit des

oberflächenhaft Ruſſiſchen , doch auch an unſere Seele rührt und ſie in Schwin :

gungen verſeßt, die irgendwie ſeit Doſtojewſki— dieſem Klange, ſpezifiſch

abgeſtimmt, bereitwillig lauſchen . Die Übertragung wird als ſolche nicht ſpürbar

- wohl beſtes Zeugnis für die Befähigung der ſelbſtloſen Dolmetſcherarbeit.

Georg Hallmann.

Sichechow , Anton : Der ſchwarze Mönch . Novellen . Aus d . Ruſl. v . Rich .

Hoffmann. Wien : P. 3ſolnay 1926. (336 S. 89) Pappe 4 M ; Leinen 4.50 M.

uälende Probleme der Haßliebe aus der lebensunfähigen Welt der ruſſi

Lichen Dekadenz werden hier mit unerquidlicher Deutlichkeit dargeſtellt.

Die unausgelüftete Atmoſphäre peinlicher lächerlichkeiten und ſeeliſcher De

fekte wirkt mitunter geradezu abſtoßend. Da und dort das tiefe Atemholen

eines großen Dichters, der dem Alpdruck, der auf ihm laſtet, entrinnen möchte.

Das Buch kann uns heute nichts mehr ſagen . Genug mit den Minderwertiga

keitsgefühlen ruſſiſcher Halbbarbaren , die ſich weder zu Europa noch zur

eigenen Raſſe bekennen und mit ihrer gnadenloſen Skepſis die Welt vergiften !

Franz Spunda.

Urnac, Marcel : 3m Solhaus der Freude. Überſ. v . Käte Mink. München :

Algemeine Verlagsanſtalt 1926. ( VIII, 242 S. mit Abb. 89) 3.70 M ; Pappe

4.50 M.

Rabelais, Balzac, Claud Lillier, de Coſter - lauter fröhliche Brüder -

haben bei dieſem derben, luſtigen Büchlein Pate geſtanden . Das Paten

kind gibt ſich ein wenig zu viel Mühe, es den Meiſtern gleich zu tun und ſie wo:

möglich zu überbieten. Aber immerhin amüſant, derbluſtig und etwas zum

Lachen für fröhliche Geſellen und gelüſtige Fräulein. Jörn Dven .

Nagrodstaja, 6.: Im Strome det Zeiten. Roman .Deutſch v . H. Abt u .

M. v. Cochenhauſen. Berlin : Glagolverlag 1925. (490 S. 8 °) Halbleinen 9 M.

in mit allen Mitteln auf Spannung hinarbeitender Unterhaltungsroman.

Nicht ungeſchickt aufgebaut aber die Verdeutſchung war überflüſſig. Es

iſt nicht nötig, daß aller Literaturmiſt ganz Europas auf unſern ohnedies über :

düngten Acer geſchleppt wird. Jörn Dven .

Rohelni
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Neudrucke

Grimmelshauſen , Hans Jacob Chriſtoph von : Ewig währender Kalender

nebſt Stüden aus dem jährlichen Wunder-BeſchichteKalender . Mit

vielen Bildern geziert. Zum erſtenmal wieder in Druck gegeben durch Engelberg

Hegaur. (Die Simplicianiſchen Bücher. 3.) München : A. Langen 1925. (609 S.

8 °) 8 M ; Leinen 11 M.

er dritte Band der „ Simplicianiſchen Bücher “, die Engelbert Hegaur

:
herausgibt, verdient beſondere Beachtung, weil er zum erſtenmal einer weiteren

Öffentlichkeit die reichen Schäße der von Grimmelshauſen 1669-1675 heraus

gegebenen Kalender zugänglich macht. Dieſe Kalender, gedacht als volkser:

zieheriſche Leſebücher, Erſaß der heutigen Zeitungen und Zeitſchriften , bringen

eine verwirrende Fülle kulturhiſtoriſch merkwürdigen Materials. Das Wichtigſte

aber ſind die zahlreichen Anekdoten, Erzählungen, Sprichwörter und Verslein,

die der Dichter aus dem vollen leben ſchöpfte und in denen ſich , wie in ſeinen

größeren Werken , die ganze Epoche ſpiegelt und die auch heute noch lebendig,

farbig und luſtig wirken , weil ein großer Dichter ſie geſtaltet hat.

Johannes Demmering.

Voß, Johann Heinrich : gdyde. Hrsg . v . Ernſt Metelmann. Schwerin i . M.:

Verlag der Stillerſchen Hofbuchhdlg 1926. (52 S. 49) Büttenpappband 3.80 M.

cine reizend ausgeſtattete geſchmackvolle Auswahl aus Joh. Heinr. Vof'

zu Unrecht vergeſſenen Fräftigen Joyllen , die, mitten aus dem Leben des

niederdeutſchen Volkes gegriffen, z. T. im Dialekt geſchrieben , wahrhaftig eine

Auferſtehung verdienen . Eine wunderliche Ehe zwiſchen antikerForm und nieder:

deutſchem Geiſt hat durchaus kräftige, geſunde Kinder hervorgebracht. Neben

„ Hermann und Dorothea " und der ,, Idylle vom Bodenſee " können dieſe älteren

beſcheideneren Vorgänger durchaus beſtehen . Mill Vesper.

Goethe: Fauſt. Eine Tragödie. München : Verlag der Bremer Preſſe 1925.

(582 S. gr . 89) Pappe 11 M ; Leinen 14 M ; Leder 36 M.

in vorbildlicher Drud in der ſtrengen monumentalen Art, die der Bremer

.

Eur

Lert hat Mar Hecker durchgeſehen. Will Vesper.

Meiſternovellen deutſcher Frauen. Hrsg. v . Eliſabeth Schict- Abels . Karls.

ruhe : 6. Braun 1925. (211 S. 89) Leinen 5 M.

cine ſympathiſche Geſchenkgabe ! Die Herausgeberin vereinigte 5 Novellen

von £. v. François, der Ebner-Eſchenbach , Iſolde Kurz, Ricarda Huch und

Clara Viebig, gab eine orientierende Einleitung und ſchäßbare Vorbemerkungen,

alles würdig , brauchbar und gediegen . von Grolman.
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Das Böhme-Leſebuch . Aus Jakob Böhmes Schriften ausgew. u. eingel. o.

Paul Hankamer. Berlin : Bühnenvolksbund 1925. (XII, 208 S. gr. 89) Halb

leinen 7.50 M.

Eine in jeder Beziehung lobenswerte wundervolle Auswahl ausden
Schriften und Gedanken Böhmes, vielleicht mehr als jede andere Aus

gabe berufen, wirklich den reichen Schaß, der hier verborgen liegt, zu er:

ſchließen. Man fühlt überall das tiefe Verſtändnis des Herausgebers, dem

wir auch das beſte Buch über Böhme verdanken. Allen Suchenden und

Ringenden heute, vor allem der reifenden Jugend, möchte man dieſen Band

in die Hand wünſchen . Johannes Demmering.

Görres, Joſef : Die teutſchen Boltsbücher. Mit e. Nachw . hrsg. v . Lut

Mackenſen . (Kleine voltskundliche Bücherei. 2.) Berlin : H. Stubenrauch 1925.

(XVI, 352 S. kl. 8 °) Halbleinen 6 M.

zin ſchöner Neubruck dieſes Proſa- Gegenſtüđes zu des ,, Knaben Wunder

/

Forſchung längſt überholt ſein , ſo wirkt es doch immer einzig durch die begeiſterte

und begeiſternde Friſche erſter Entdederfreude und den dithyrambiſchen

Schwung ſeiner Sprache und ſeines Geiſtes. Johannes Demmering.

Die Tierbücher. Eine Ausw . d. ſchönſten Siergeſchichten. In Einzelbden hrsg.

v . d . Freien Lehrervereinigung f. Kunſtpflege in Berlin. Mit je 5 Bildern v . Jan

Bliſch. Berlin : Werner Rube 1926. (89) Je Leinen 2.80 M.

1. Der Herr des Urwaldes. Elefantengeſchichten . Ausgew . u. zuſammengeſt. V.

Otto Winter. (105 S.)

2. Löwen. Jagden u . Abenteuer. Ausgew. u. zuſammengeſt. v. Paul Schneider.

(103 S.)

3. Meiſter Pet. Bären und Bärengeſchichten . Ausgew. u . zuſammengeſt. v .

Otto Winter . (105 S.)

4. Wölfe. Bilder aus d. Leben d. Wolfes . Ausgew. u. zuſammengeſt. v . Walter

Kublank. (108 S.)

5. Menſchenaffen . Erlebniſſe mit Großaffen. Ausgew . u. zuſammengeſt. v.

Alerander Trol. ( 107 S.)

6. Kleine Räuber. Geſchichten von Igel, Maulwurf, Marder, Hermelin u.

Dachs. Ausgew . u . zuſammengeſt. v . Karl Meyer. ( 107 S.)

in ſehr hübſches, bankenswertes Unternehmen , das gewiß allgemeinen Bei

fall finden wird, beſonders bei unſerer Jugend. In hübſchen handlichen

Bändchen werden eine Fülle der ſchönſten Tiergeſchichten zuſammengeſtellt,

aber nicht wahllos, ſondern jeweils ſinnvoll geordnet : Elefantengeſchichten ,

Löwengeſchichten , Bärengeſchichten uſw. Dichteriſche Werke wechſeln ab mit

ſachlichen naturwiſſenſchaftlichen Berichten von Qualität. Wie geſagt, man gebe

die Sammlung vor allem unſerer Jugend in die Hand. Aber jeder Tierfreund

wird daran ſeine Freude haben. Karl Bayer.
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Erinnerungen und Briefe

Erinnerungen an Georg Trakl. Innsbruck : Brenner Verlag 1926. ( 203 S. ,

3 Taf. u . 2 Fatſ. 8 °) 3.50 M ; Leinen 5 M.

rls eines der erſten Opfer deutſchen Geiſtes, die der Weltkrieg forderte,

Lſtarb in der Nacht vom 3. zum 4. November 1914 , ſiebenundzwanzig Jahre

alt, der Dichter Georg Trakl eines unaufgeklärten , einſamen Lodes in einem

öſterreichiſchen Feldſpital. In ſeinen Gedichten war vielleicht zum erſtenmal

wieder ſeit Hölderlin Jenſeitiges bis in die Epidermis des ſprachlichen Gebildes

gedrungen, in ſolchem Grade wenigſtens, daß Rilke davon ſagen durfte : ,,man

begreift bald, daß die Bedingungen dieſes Auftönens und Hinklingens un:

widerbringlich einzige waren“, und, ergriffen von dem Schidſal ihres Schöpfers,

fragen konnte : „Wer mag er geweſen ſein ? “ Dieſe Frage der Nachwelt zu be

antworten iſt der Zweck des Gedächtnisbuches, von den gleichen Freunden

herausgegeben , die am 7. Oktober 1925 die ſterblichen Reſte Trakis auf dem

Friedhof von Mühlau bei Innsbruck heimatlicher Erde übergeben haben. Es

äußern ſich hier Theodor Däubler, Karl Kraus , Rainer Maria Rilke über den

Loten ; Erwin Mahrholdt, Karl Borromäus Heinrich und Hans Limbach

ſteuern ausführliche Erörterungen über den Menſchen und den Dichter Georg

Trakl bei, der ſelbſt mit einem bisher unveröffentlichten Gedicht und einer Ans

zahl von Briefen an Freunde zu Wort kommt. Lebensdaten , ein Kommentar zu

der Anordnung der Geſamt-Ausgabe von Trakls Dichtungen und einige Bilder

und Fakſimiles vervollſtändigen ein liebeswerk, das zu den würdigſten dieſer

Zeit gehört. Will Scheller.

Zwei Frauen. Die Gräfin Tolſtoi u . Frau Doſtojevſti. Mit e. Einleitung v . 3. 3 .

Eichenwald u . 2 Taf. Hrsg . u . überſ. v . Wolfgang E. Gröner. Berlin : Concordia

1926. (256 S. 8 °) 4 M ; Leinen 6 M.

ie Gräfin Lolſtoi und Frau Doſtojewſki haben bei der univerſellen Be:

deutung der beiden Dichter heute das volle Intereſſe der gebildeten Welt.

Frau Doſtojewſki iſt durch ihre wundervollen Lebenserinnerungen ſo eins ges

worden mit dem Werk und Weſen ihres Mannes, daß ſie als ein vollkommen

harmoniſches Bild in unſeren Gedanken lebt, als das Bild , eines rechten fieb:

haber ſeines Schickſals ". Und wenn wir auch oft erſchüttert ſind von der Schwere

der Aufgabe, die ihr auferlegt war, ſo würde es uns doch nie in den Sinn kom :

men , ſie als eine unglückliche oder gekränkte Frau anzuſehen . Zu groß iſt die

innere Entwi& lung, die ſie an der Seite ihres Mannes durchgemacht hat, jul

groß das Glück, ihm helfen, für ihn ſorgen zu dürfen . Das Perſönliche geht voll:

kommen unter und was fortlebt, iſt der Anteil an dem großen Werk des Didi:

ters . – Das Bild der Gräfin Tolſtoi ſteht weniger feſtumriſſen vor uns. Wie

u.

.
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viel iſt nicht ſchon an ihm gedeutelt und verzeichnet worden. Begreiflicherweiſe,

denn es war ja ausgeſeßt den Schwankungen , die Tolſtoi, der ja nicht nur

Dichter, ſondern ein leidenſchaftlicher Reformator war, umhertrieben . Auch hat

ſie nicht, wie Frau Doſtojewſki, 14 Jahre mit ihrem Manne gelebt, ſondern 48 .

Die Auszüge aus ihren Lebenserinnerungen , die hier vorliegen, zeigen ſie ganz

als die leidende Frau, an der ſich ein rüdſichtsloſer, immer neuen Jdeen nach :

jagender Mann verſchuldet hat. Aber mußte nicht die Tragik, die aus der Zwie

ſpältigkeit Tolſtois entſprang, ſich notwendig auch in der Ehe tragiſch auswir:

ken ? Konnte ein Leben, das ſich verbunden hatte mit dieſem ſeltſamen Jdealiſten,

der nicht verwirklichen konnte, ein ruhiges und geſichertes ſein ? Frau Tolſtoi

iſt die rechte Gattin ihres Mannes geweſen , ſie hat ihn nicht nur erlitten , ſondern

bis zuleßt auch erlebt, ihr Schickſal gehört unbedingt zu dem Bild ſeines

Weſens. Deshalb kann man wohl auch niemals zu einer richtigen Würdigung

ihrer Perſönlichkeit kommen, wenn man ſie nur im Rahmen ihrer unglüdlichen

Ehe betrachtet. Durch die Nebeneinanderſtellung der Ehen Tolſtois und Doſto

jewſkis von den beiden Frauen aus geſehen , ſcheint mir — beſonders unter der

Einſtellung Prof. Eichenwalds — eine ganz negative Analogie hergeſtellt, die,

das Bild dieſer beiden Menſchen nur verwiſchen kann. Jede iſt nur im Lichte

ihres eignen Schicfals zu verſtehen und dieſes Schickſal trug in beiden Fällen

den Namen ihrer Gatten. Ihr Lebensbild gehört unzertrennlich zu dem der

beiden Dichter. Und welche Weſensgleichheit beſteht zwiſchen Tolſtoi und Doſto

jewſki ? Wir wollen alſo die Erinnerung an dieſe beiden hochſtehenden Frauen

nicht dadurch verbürgerlichen , daß wir ihren ſchweren und ſchmerzlichen Alltag

als Schuld in das Charakterbild ihrer Gatten einzeichnen , ſondern daß wir an

ſie denken als treue Helferinnen bei der Arbeit der Dichter, als ein wichtiger Teil

dieſer beiden für die Menſchheit ſo wertvollen Leben. Monica von Miltiß.

Solſtot und der Orient. Briefe u. ſonſtige Zeugniſſe über Tolſtois Beziehungen

zu d . Vertretern oriental . Religionen . Hrsg . v . Paul Birufoff. Zürich : Rot

apfel- Verlag 1925. (266 S. 89) Leinen 6.80 M.

er außerordentlich gediegen ausgeſtattete Band enthält Briefe von und an

Tolſtoi,gewechſeltmit den verſchiedenartigſten Vertretern der verſchie

denartigſten Raſſen und Religionen, Briefe, Briefauszüge, alles mit verbin

dendem Tert, mit Anmerkungen, Regiſter, literaturverzeichnis uſw. — und iſt

eine Gabe von großem Wert. Es iſt ganz einerlei, wie man Tolſtoi einſchäßt:

die Art, wie er ſich bemüht, mit den verſchiedenartigſten Menſchen das denkbar

Verſchiedenſte und dabei Internſte, nämlich das Weſen der Religion zu erörtern ,

iſt bezaubernd ; denn Tolſtoi bat dabei eine höfliche Klarheit und eine, bei aller

Geſchicklichkeit, ehrliche Klugheit. Sein Bemühen, das Verbindende im ſcheinbar

D
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Getrennten zu erkennen und anderen zum Bewußtſein zu bringen , iſt ebenſo

groß wie erfolgreich. Das Gleiche gilt von ſeinem Beſtreben , eben dieſes Ver :

bindende auch aktiv verſöhnend wirkſam werden zu laſſen. Zum mindeſten iſt

die Lektüre des Bandes hochintereſſant, doch wird ſie vielen Leſern bedeutend

mehr als das ſein , umſo eher, als die Geſtalt des Mahatma Gandhi das Buch

nach Anlage und Geſinnung faſt noch mehr kennzeichnet als die Perſon des

Doſtojewſki-Widerſpielers. von Grolman.

Heine, Anſelma: Mein Rundgang. Erinnerungen. Stuttgart: Deutſche Verlags.

Anſtalt 1926. (203 S., 1 Titelbild . 89) Leinen 4.50 M.

ie Schriftſtellerin zieht mit ihren Erinnerungen das lebendige Bild einer

vergangenen, wir dürfen heute wohl ſagen in jedem Sinn vergangenen

Epoche auf. Mit beſonderer Wärme und Friſche gelingt ihr die Zeichnung des

literariſchen Bohème-Berlin . Wenn ſie von Dehmel erzählt oder den Brüdern

Hart oder Landauer und Hedwig Lachmann und ſo vielen andern. Aber auch

wenn ſie ihren Bogen weiter ſpannt, von ihren ,, Entdeckungsreiſen in das übrige

Europa" plaudert. Sie feſſelt immer, weil ſie ganz unliterariſch ſchreibt, ſchlicht

menſchlich, denn das Menſchliche iſt es auch nur, was ſie ſelbſt intereſſiert.

Mally Behler-Hagen.

Sped , Wilhelm : Briefe an einen Freund. Ausgew. u . hrsg . v. Heinrich

Spiero . Berlin : Martin Warneck 1925. ( 122 S., 1 Titelbild , 89) Leinen 4 M.

ie Briefe des ehemaligen Gefängnisgeiſtlichen und Dichters Wilhelm

1

ſeinem Werk, deuten das Werden und Reifen poetiſcher Tat und berichten über

Verzückung und Verzweiflung daran . Mag man auch die Behandlung großer

und bedeutender Fragen außerhalb des eigenen literariſchen Werkes, wie etwa

bei anderen Dichter-Briefen, vermiſſen, ſo vermag doch der liebenswürdige

Plauderton das Intereſſe an dieſer menſchlich zweifelsohne hochſtehenden Per

ſönlichkeit zu weđen . Erik Schaal.

Marianne Wolff geborene Niemeyer, die Witwe Karl 3mmermanns.

Leben und Briefe. Hrsg . in Verbindung mit Walter Birnbaum v . Felir Wolff.

Hamburg : Ernte - Verlag 1925. (283 S., 4 Taf., 1 Fakſ. 8 °) Leinen 5.80 M.

ie Briefe Marianne Wolffs zeugen von einer klugen und warmherzigen

beſtimmt ſind . In jungen Jahren mit dem um ein Menſchenalter reiferen Dichter

Immermann verheiratet, kam ſie durch ihn in einen geiſtig lebendigen Kreis und

erwarb ſich ein feines Herzensverſtändnis für alles Schöne und Edle. Aber nad

einjähriger Ehe ſtarb Immermann, und gerade die Tragik dieſes Verluſtes hat

Marianne erſt die menſchliche Reife gegeben , die ihr Weſen auszeichnet. Später
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ME

ſchrieb ſie dann das Leben ihres Mannes, ein Buch, von dem Witkop ſagt, es ſei

,, eine warme und klare Arbeit, ein liebevolles und würdiges Denkmal ". Sieben

Jahre ſpäter heiratete ſie den Direktor der Berlin -Hamburger Eiſenbahn Wolff

und hatte einen großen Kinderkreis um ſich. Troß der großen Anforderungen ,

die in dieſem bewegten Haushalt an ſie geſtellt wurden , wuchs ihr Intereſſe und

ihre Einſicht in das geiſtige Leben Deutſchlands immer mehr. Ihre leßten

Lebensjahre ſind durchleuchtet von einer tiefen Frömmigkeit und einem innigen

Teilnehmen an dem Leben ihrer Umgebung. Monica von Miltis.

Kügelgen, Wilhelm von : Erinnerungen . Bd 2: Zwiſchen Jugend und Reife

des Alten Mannes. 1820—1840 . Aus Briefen , Tagebüchern u. Gedichten

geſtaltet u. mit reichem , zumeiſt noch nicht veröffentlichtem Bildſchmuck hrsg . v.

Johannes Werner. Leipzig : Koehler & Amelang 1925. (XVI, 415 S., mit Abb.

auf Tafeln , gr. 89) Halbleinen 7.50 M ; Leinen 8.50 M.

Mit dieſem zweiten Band liegt nun das ganze Leben des alten Mannes in

Selbſtzeugniſſen vor uns. Den erſten Band bilden die ja ſchon lange zum

Volfsbuch gewordenen „ Jugenderinnerungen ", an die ſich der vorliegende, aus

Briefen und Tagebüchern zuſammengeſtellte Band anſchließt. Der dritte Band

„ lebenserinnerungen “ erſchien bereits vor einigen Jahren. Ein reiches köſtliches

leben, das Leben eines wahrhaft deutſchen Menſchen aus einer nun wohl unter:

gegangenen Bildungsperiode breitet ſich vor uns aus. Auch der vorliegende

Band kann würdig neben den beiden anderen beſtehen. Auch er Zeugnis einer

bedeutenden, liebenswürdigen Perſönlichkeit, auch er von höchſtem Wert für die

Kultur- und Kunſtgeſchichte jener Epoche. Die drei Bände gehören zu den koſt

barſten Erinnerungen unſerer Sprache. Heinz Waentig.

Auffeeßer, Julius: Aus meinem Sammlerleben . Mit 32 Abb . Berlin : Br.

Caſſirer 1926. (97 S. kl. 4º) Leinen 7 M.

in Buch , das man init ſchmunzelndem Behagen in künſtleriſchen Feier:

ſtunden lieſt. Hier erzählt einer vom Fach, wie er das Sammeln gelernt in

einer Zeit, da man im Kunſthandel noch nach Hunderten rechnete, nicht wie

heute in unſerer, ach, ſo arm gewordenen Zeit, nach den Tauſendern und Zehn

tauſendern. Es war jenes Berlin vor dem 70iger Kriege, da auch der minder

bemittelte, aber dafür um ſo eifrigere Kunſtfreund ſich mit denkbarſt geringen

Mitteln auch in den Beſiß guter Kunſt bringen konnte. Viele, heute noch unver

geſſene Kunſthändler erſtehen leibhaftig vor dem Leſer, wie ſie um einen ge

liebten Menzel, einen Hoſemann oder gar um den frühen Mar Liebermann ſo

zuſagen Berge verſeken , und es waren doch nur materielle Opfer, die wir

Menſchen von heute täglich für lächerliche Nichtigkeiten auszugeben gezwungen

ſind. - Das ſehr geſchmadvoll ausgeſtattete Buch darf einen Ehrenplaß in der

neueren kunſtgeſchichtlichen Literatur beanſpruchen . Heinrich Zerkaulen.
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Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Scheffel, Joſeph Victor von : Briefe ins Elternhaus. 1843–1849. Eingel. u .

hrsg. v . Wilhelm Zentner. Karlsruhe: Armin Gräff 1926. (XXXXVII, 297 S.,

5 Taf. 8 °) 7 M ; Pappe 8 M; Leinen 9 M.

Beringer, Joſef Auguſt: Scheffel der Zeichner und Maler . Mit vier Bild.

wiedergaben . Ebd . 1925. (40 S. 89) Pappe 4.50 M.

ie Briefe Scheffels, die er in ſeinen Studentenjahren aus München ,

ſehr ſachlich und nicht ohne eine humoriſtiſche Überlegenheit, die den Ereig

niſſen jener Zeit, buntſchedig wie ſie war, die Betrachtungsweiſe eines ſchon

früh ſelbſtändigen Menſchen entgegenſeßt. Dieſe Briefſammlung iſt ganz vor :

züglich gemacht, Einleitung, treffliche Anmerkungen, Regiſter fehlen nicht,

was bei den zahlreichen kulturhiſtoriſchen Bezügen ſchäßbar iſt. Die Aus

ſtattung iſt vortrefflich . Das gilt auch von dem kleinen, aber wertvollen Bänd

chen , in dem Beringer mit viel feinem Gefühl das ſeeliſche Grenzgebiet

zwiſchen Poeſie und Malerei bei Scheffel abgrenzt. Die beiden Veröffent

lichungen ſind vom deutſchen Scheffelbund veranſtaltet, der damit beweiſt,

daß er in der Wahl ſeiner Mitarbeiter überaus glüdlich vorgegangen iſt. Für

die allgemeine Geiſtesgeſchichte der vierziger Jahre bieten dieſe Bände ſehr viel

mehr, als man ſo obenhin etwa annehmen könnte. Dies gilt beſonders von den

wertvollen Anmerkungen im Briefband, wo mit vorbildlichem Eifer viel Ver:

geſſenes dem Leſer, ach ſo bequem , dargebracht wird. von Grolman.

Niffen , Benedikt Momme : Der Rembrandtdeutſche Julius Langbebn . Mit

5 Taf. Freiburg i . Br.: Herder & Co. 1926. (IV, 358 S. gr. 8 °) Leinen 7.50 M.

ie Biographie, welche der Benediktinerpater Momme Niſſen ſeinem ver:

,
iſt ein ganz außerordentlich feines und wertvolles Dokument menſchlicher und

ſittlicher Höhe und männlicher Energie, Reinheit und Haltung. Daß es von

einem Ordensmitglied geſchrieben iſt, daß ferner langbehn gegen Ende ſeines

Lebens zur katholiſchen Kirche übertrat (wenn er auch nicht einem Orden ſich

anſchloß ), dies ſoll evangeliſche Leſer oder anders Meinende nicht abhalten,

an dieſes Prachtdokument herbſter, tätiger Männlichkeit heranzutreten. Wir

haben in der deutſchen Literatur wenig derart Wertvolles. Neuerdings iſt es

Mode geworden, über langbehn ironiſch zur Tagesordnung überzugehen.

Einſt war die Mode für ihn geweſen , jeßt iſt man ja ſo überlegen ! Allerdings

vergeſſen dieſe Leute, daß die Forderungen eines Mannes ſchließlich ganz oder

doch zum Teil erfüllt werden und damit gewiſſermaßen alltäglich und ſelbſt

verſtändlich ſind, was aber gar nichts an der völlig anderen Tatſache ändert,

daß dieſer betreffende Mann jene Forderungen einſt aufgeſtellt und gegen
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Spott, Gleichgültigkeit und Faulheit des Bildungspöbels theoretiſch und

praktiſch bis an ſein Lebensende vertreten hat. An fangbehn haben ſich die

Deutſchen genau ſo blamiert wie an Sebaſtian Frand , an Thomas Münzer,

an lenz, an Kleiſt, an Hölderlin, an Stifter. Wie Niſſen überaus richtig ſagt

(S. 262) : „ das alte Elend : geniale Anreger verzehren ſich ihr Leben lang in

Dürftigkeit, nur um ihre große Linie - die ſpäter oft die Richtlinie einer

ganzen Zeit, eines ganzen Volkes wird einzuhalten , weil ihre Leiſtung erſt

dann Marktwert erlangt, wenn ſie der Nachwelt auf ſolche Weiſe vorgelegt

wird, daß größere Menſchengruppen ſie aufnehmen und faſſen können." Um

nicht mißverſtanden zu werden : man braucht keineswegs alles von langbehns

Forderungen zu unterſchreiben, aber die Erſcheinung dieſes Mannes iſt

ſchlechthin großartig, ebenſo wie das, was Niſſen über ſeinen toten Freund

ſagt, wo ebenfalls ſicherlich nicht alles unfehlbar iſt. Aber darauf kommt es ja

gar nicht an. Langbehn wollte , dem deutſchen Volk auf ſeine (8. i. lang

behns ) Weiſe dienen" (S. 50) und dieſe ſachliche Art ariſtokratiſcher Betäti

gung auf ethiſcher Grundlage iſt weſentlich. Hier iſt das, was Erzieher be:

ſtimmen ſollte, das ganze Buch ihren Schülern nahezubringen. Es ſollte ge

leſen und beſprochen werden, als beſtes Gegengewicht gegen die zeitgenöſſiſche

Nivellierungsſucht und zweckbeſtimmte Giftſprißerei. Denn hier werden Wirk:

lichkeiten gegeben, vor allem deren größte: ein Mannes- und Freundesleben

in Kampf, Arbeit und Vollendung. Wir wünſchen dem Verfaſſer und dem

Buch, daß es geleſen werde. Man möge über es herfallen und es widerlegen

(wenn man kann ). Aber man beſchäftige ſich mit dem Mann, ſeiner Forderung

und ſeiner Freundſchaft. Für alles 3 hat der Biſchof von Rottenburg, von

Keppler, prachtvolle Einleitungsworte gefunden , die an Niveau dem in nichts

nachſtehen, was Stifter in ſeinem Witiko die hohen kirchlichen Führer reden

und beraten läßt. Das Buch iſt außerordentlich. In Hölderlins Notizen iſt ein

Wort, das auf den Mann und Freund langbehn völlig paßt, weil er es er

füllte :
Reines Herzens zu ſein was Weiſe erſannen ,

das iſt das Höchſte, Weiſere thaten . von Grolman.

Stord , Karl : Deutſche Literaturgeſchichte. 10. , verm . Aufl. Bearb. v . M.

Rockenbach . Stuttgart: J. B. Mekler 1926. ( XII, 605 S. gr . 89) Leinen 16 M.

in einheitliches Prinzip für die Literaturgeſchichtsſchreibung als ſolche iſt

1

treme: literaturgeſchichte iſt eine große Angelegenheit, etwas wie Walhall oder

der griechiſche Olymp (nur die Beſten erhalten Zutritt), alſo ein Buch , halb

Bibel, halb — nur poſitiv gewendeter — Inder, d . h. ein Aufſchluß, von leßter

Verantwortlichkeit getragen, eine Beurteilung und Hierarchie der Werte, oder :
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Literaturgeſchichte iſt, ähnlich einem Annalenwerk der mittelalterlichen Ge:

ſchichtsſchreibung, ein ſtatiſtiſcher Regiſtrierapparat, deſſen Ideal, gleich der

polizeilichen Einwohnerliſte, allein Vollſtändigkeit, Lückenloſigkeit iſt, alſo

nicht mehr Erkluſivität, ja, nicht einmal mehr Raritätenkabinett, ſondern

beſtenfalls : Kürſchner mit Etiquettierung. — Wir haben einen Überfluß an

deutſchen Literaturgeſchichten , als deren „ standardwork“ man doch immer

noch Wilhelm Scherers Arbeit anſehen möchte. Aber gewiß, ſie iſt ,akademiſch“

( allerdings im beſten Sinn). Geht man davon aus, ſo iſt es begreiflich, daß

die Aufgabe verloďt, dasſelbe — friſcher zu bieten, belebter, bunter, ſozuſagen

„ menſchlicher “ , weniger ,, wiſſenſchaftlich " (in der Schreibweiſe, im Lon des

Vortrages , bei Unantaſtbarkeit natürlich der Forderung für die Wiſſenſchaft:

lichkeit der Fundamentierung ). Und das erſcheint als das Verdienſt der

Stordſchen Literaturgeſchichte, die, mit Erſcheinen der 10. Auflage, wohl ihre

Lebenskraft bewieſen hat - ſoweit die Darſtellung das Geſchehen temporis

acti bringt. Die großen Geſichtspunkte, das Prinzip der Geſchichtsſchreibung

wird unſicher für die Zeit nach Goethes Tod und verflüchtigt ſich ganz, je

näher die Darſtellung der Gegenwart kommt, um in dieſer ins Gegenteil, in

das andere Ertrem umzuſchlagen : es ſcheint zuleßt nur die eine Beſorgnis vor:

zuherrſchen, daß nur ja keiner der Lebenden zu erwähnen vergeſſen werde. Es

mag untunlich ſein, zu richten , wo man ſelbſt gerichtet werden könnte, aber

die Rationierung der Zeilenzuteilung – als Gradmeſſer der Bedeutung -

erſcheint ſo ſubjektiv -willkürlich, dabei redensartlich -gewichtslos, gehandhabt,

daß auch der leiſeſte Anſpruch auf irgendwelche Allgemeingültigkeit verdunſtet,

zumal auch die objektiven Fehlerquellen zu rauſchen beginnen . Geſchichts

ſchreibung ermöglicht der Abſtant, gegenwärtige Wertung iſt höchſtens

ſymptomatiſch für unſer „ hiſtoriſches “ Bedürfnis (das ſelbſtunſichere, über:

hebliche Bedürfnis, uns „ hiſtoriſch " ſelbſt einordnen zu wollen ) und Roh

material für die Beurteilung der kompetenteren Nachfahren. G. Hallmann.

-

Lewin, Ludwig : Die Jagd nach dem Erlebnis. Ein Buch über Georg Kaiſer.

Berlin : Verlag Die Schmiede 1926. ( 194 S. 8°) 3 M ; Leinen 5 M.

Freyhan , Mar : Georg Kaiſers Wert. Ebd. 1926. ( 372 S. 89) 4.50 M ;

Leinen 7.50 M.

er eigentümliche Reiz dieſer beiden Werke liegt weniger in dem, was ſie

.
Georg Kaiſer, der den Krampf und das atemloſe Haſten des modernen Men :

ſchen in einer eindrucksſtarken und eigenwilligen Form als Gegenſtand ſeiner

künſtleriſchen Bemühungen nimmt, nicht zu ſagen : die beiden Werke aber

ſehen ihre Aufgabe vornehmlich darin , aus dieſer offenbaren Not eine Tugend
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zu machen . Dies geſchieht mit verſchiedenartiger Technik. Gleich iſt bei beiden

Autoren die verſchwenderiſche Freude am halbphiloſophiſchen Schlagwort, und

verſchieden iſt die Art der Verwendung. Lewins Werk iſt gleichſam ein Rondo

mit dem knappen Thema : „ leben ", welchem ,, Erlebnisbereitſchaft “ kontra :

punktiert wird. Se literariſcher und damit lebensferner dieſes Buch wird, deſto

mehr verwahrt es ſich dagegen , literatur zu vermitteln , ein begreifliches

Streben bei dieſem ſeinem veranlaſſenden Gegenſtand. Freyhans Buch iſt

durchkomponiert, umſtändlicher und vielſeitiger, es bewegt ſich ſtark im mes

thodiſchen Vorbild von Strichs ,, Klaſſik und Romantit “ und enthält trog der

vielen Allgemeinheiten, die jeder in die ſcheinbar verwidelte theoretiſche Grund

lage hineinleſen wird , manches Intereſſante, beſonders zum Kapitel von

Kaiſers Sprache. Kaiſers Produktion wird als herakliteiſch angeſprochen und

mit Vielerlei aus der deutſchen Literatur- und Geiſtesgeſchichte unbefangen

und oft unkritiſch in Bezug geſeßt, was aber anregend zu leſen iſt. Herder,

Simmel, Sturm und Drang, Hebbel, Büchner - alles mögliche wird heran :

gezogen, um dem Leſer Georg Kaiſers Werk einzurangieren. Beide Verfaſſer

haben das Verdienſt, in einer ſehr ernſthaften und keineswegs lobredenden

Weiſe ſich um den eigenwilligen Autor zu bemühen, wobei allerdings bemerkt

werden muß, daß auch das beſtgemeinte Operieren mit halbphiloſophiſchen

Begriffen und Kategorien dem literariſchen Gegenſtand doch nicht die Bedeu

tung und Bedeutſamkeit verleihen kann, die eigentlich von ihm gewünſcht und

von den Verfaſſern bei ihm vorausgeſeßt wird. von Grolman.

Specht, Richard : Franz Werfel. Verſuch e. Zeitſpiegelung. Wien : P. 3ſolnay

1926. (328 Š. 8 °) 4.20 M ; Leinen 7 M.

ieſer große Eſſay geht energiſch, ja gewalttätig vor. Specht nimmt Werfel

um
ſchärfſter Art zu machen , wobei man ſich fragt, ob der Anlaß wirklich eines

ſolchen Maßes von Temperament wert iſt. Das Dichtertum Werfels, das doch

wirklich ganz anderes will, ſteht zu dieſer Methode ſeines Propheten in einem

beträchtlichen Kontraſt. Das Buch wird jeden, der an zeitgenöſſiſchem Schrift:

tum intereſſiert iſt, nicht gleichgültig laſſen. Freunde wird ſich Specht mit

ſeiner Arbeit ſchwerlich erwerben , aber ſeine z . T. ſadgroben Meinungen (3. B..

S. 179ff. über Friß von Unruh) und ſeine zahlreichen, allzu ſubjektiven Vers

donnerungen oder Preisreden geben genügend Anlaß zu erheitertem Staunen.

Aber durch Schimpfen allein geht es nicht, und das wirklich Große braucht

keine Agitation : wenn ſeine Zeit erfüllt iſt, kommt es von ſelbſt, auch ohne

daß vorher ein harter Spechtſchnabel die Würmchen im morſchen Baum er :

ſchredt und herausklopft. von Grolman.
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Weltanſchauung und Philoſophie

Papſt Pius XI.: Rundſchreiben über den heiligen Francistus von affift

zu f. 700. Todestag. Latein . u . Deutſch. Freiburg : Herder & Co. 1926 (59 S. 89)

Broſchiert 1.80 M.

Franzistus Blümlein. Das iſt Blütenleſe aus d . Leben d . Heiligen Franziskus

v . Affiſt. Übertr. v . Robert Hammer. Mit 24 Scherenſchn . d .M. Olympias

Schweizer. München : Verlag „Ars sacra “ Joſef Müller 1926. ( 96 S. El . 89)

Pappe 4.80 M.

Gottes Spielmann. Franziskus -Gedichte, Balladen , Legenden , Erzählungen.

Hrsg . v . Erwin Schiprowſki 0. F. M. Breslau : Oſtdeutſche Verlagsanſtalt

1926. ( 136 S. 8 °) 2.50 M ; Leinen 3.80 M; Leder 8 M.

Frangistus-Legenden . Ein Buch d . Andacht u . Freude. Dargeboten v . Richard

Zoozmann. Karlsruhe: Badenia 1926. ( 169 S. 89) Leinen4 M.

ie literatur über den santo, ſeit langem ſchon unüberſehbar groß, wird

in dieſem ſeinem Jubeljahr in der erſtaunlichſten Weiſe vergrößert, ſo ſehr,

daß ein Überblid über die Bücher und Auffäße erſt lange nachher möglich iſt.

Ob durch alle dieſe Dinge eine Bereicherung erfolgt ? Einſtweilen ſei vom be:

reits Erſchienenen Einiges genannt. Das Rundſchreiben des Papſtes iſt ein

Muſter von ſanfter, kluger und freudiger Weisheit, dem man nur eine wort:

lichere Überſeßung des lateiniſchen Urtertes gewünſcht hätte. Der Papſt wendet

ſich ernſt, aber geduldig gegen die mancherlei Franziskusauffaſſungen, die

allenthalben laut werden und vom hl. Franz der Kirche wegführen (S. 49).

„ Ihm, dem Herold des großen Königs, kam es darauf an , die Menſchen zur

Heiligkeit des Evangeliums und zur Liebe des Kreuzes heranzubilden , keines :

wegs darauf, ſie zu begeiſterten Schwärmern für Blumen und Vögel und

Schäfchen und Fiſche und Häslein zu machen ." Wenn man bedenkt, was für

ein eifriger Wanderer, Bergſteiger und Naturverehrer der Papſt vor ſeinem

Einzug in den Vatikan war, dann wird man den beſondern Sinn dieſer Worte

verehren. Ihrer gilt es wohl auch eingedenk zu ſein angeſichts der beiden Samm:

lungen von Hammer und Schiprowski. Hammer hat Stücke aus den Fioretti

ausgewählt, die Scherenſchnitte ſind ſehr fein . Schiprowskiſammelte aus der

Franziskuslyrik, die gelegentlich mit dem poverello ſo gut wie nichts mehr zu

tun hat, aus der aber in immer neuen Tönen und Bildern die Wirkung des

Heiligen auch in außerkatholiſchen Kreiſen hervorgeht. Richard Zoozmann gibt

einen Strauß eigener lyrik über Franziskus, der an ruhiger Innigkeit wenig

ſeinesgleichen hat. Er fügt noch die weſentlichen , lateiniſchen und italieniſchen

alten Terte ſamt neuer überſeßung bei und bietet endlich in Anmerkungen eine

zuverläſſige Orientierung über das Hiſtoriſche und über die literatur. Die

4 Gaben , verſchiedenartig und doch nahe verwandt, genügen zumindeſt zur

Vermittelung der erſten Bekanntſchaft. Unproblematiſch, wie ſie gewollt ſind,
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werden ſie vor Irr- und Abwegen bewahren, was nicht ausſchließt, daß unver

meidbarerweiſe der moderne Menſch leşthin auf ſeine Weiſe ſich mit dem

Einmaligen des hl . Franz auseinanderzuſeßen haben wird. von Grolman.

Blaſenapp, Helmuth von : Der Sainismus. Eine indiſche Erlöſungsreligion .

Nach den Quellen dargeſt. ( Rultur u . Weltanſchauung. 1.) Berlin : Alf Häger

1925. (XV, 505 S., 31 Taf. 49) 25 M; Leinen 30 M.

ieſen , vom Verlag muſtergültig ausgeſtatteten , prächtigen Band emp

,
keit und großem kritiſchen Geſchic hat Glaſenapp die überaus ſchwere Aufgabe

übernommen , den Jainismus darzuſtellen , jene indiſche Erlöſungsreligion ,

welche, aus uralter Zeit ſtammend, noch heute in Indien eine große Rolle

ſpielt und von der man bisher nur wenig wußte. Glaſenapp iſt ehrlich genug,

wiederholt darauf hinzuweiſen, daß ſein Werk ein Verſuch iſt, ein Vorläufer.

Denn da der Inder ein ſo gänzlich vom Abendländer abweichendes Gefühl für

Welt, Sinn und Begriff der hiſtoriſchen Zeit hat, ſo iſt von Quellenkunde und

Quellenbenüßung bei der kritiſchen Darſtellung dieſer Lehre, ihrer Geſchichte

und ihrerDogmatik, vorerſtnur in einem ſehr bedingten Sinn'zu reden . Glaſenapp

hat ſich nun keine Mühe verdrießen laſſen , das große Material religionsphilo

ſophiſch und dogmengeſchichtlich ebenſo knapp und klar auszubreiten, wie er es

auch nach den ſoziologiſchen und nationalökonomiſchen Bezügen hin getan hat.

Es handelt ſich bei dem Jainismus (welchem der Mahatma Gandhi ſehr nahe

ſteht, ohne ihm offiziell anzugehören) um eine , atheiſtiſche, anthropozentriſche,

ſpiritualiſtiſche, ethiſche Erlöſungsreligion mit weltverneinender, quietiſtiſcher

Tendenz“ (S. 441), alſo um eine Angelegenheit, die den Abendländer feſſeln

muß und die in Indien gleichzeitig mit Hinduismus und Mohammedanertum

in Erſcheinung iſt. Glaſenapp hat es nun verſtanden , den ganzen , unerbitt:

lichen und etwas altertümlich-aſketiſchen Ernſt (man ſpürt ihn gewaltig

auch bei Gandhi) zu verdeutlichen, er führt unter möglichſter Vereinfachung

in die wirklich überaus ſubtile Scholaſtik des Jaina-Dogmas ein. Man ſinnt

über dieſen Seiten, und die Lektüre des großen Bandes iſt viel mehr als ein

bloßer Genuß : denn auch wo uns Abendländer Einzelnes in dieſer radikalen

Ethit etwa fremd anmutet, ſo ſtrahlt ſie doch ihre klare und reinigende Gewalt

troßdem aus. Und dabei iſt hier am allerwenigſten von irgend einem Mode:

parfüm weltanſchaulicher Art die Rede. Das Jainatum kennt das Prinzip von

der verhängnisvollen Verbindung von Geiſt und Stoff, ſeine Karmalehre iſt

erſchütternd, und die philoſophiſche Beruhigung, die bald den Leſer umfängt,

iſt keine pſychologiſtiſche Narkoſe, ſondern der vollendete Ernſt einer fordern

den Weltanſchauung von fittlich höchſtem Rang ſpricht zu ihm. Der Jainis:
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mus, deſſen Dogma ſo ſicher iſt, daß er ſich im Lauf der Jahrtauſende kaum

nennenswert wandelte, hat - bei ziffernmäßig abnehmender Bekennerzahl —-

die wertvolle Aufgabe, zwiſchen den Hindu und den Mohammedanern ſamt

ihren Weltanſchauungen gleichſam zu vermitteln . Aber das, was Rolland in

ſeinem an ſich trefflichen Eſſay über Gandhi als aſfetiſch -mittelalterlich bei

Seite ſchiebt, ſteht hier im Vordergrunde. Es iſt Glaſenapp gelungen, ein

wiſſenſchaftliches Werk von hoher Bedeutung ſo zu geſtalten und zu ſchreiben,

daß es für eine größere Allgemeinheit zugänglich iſt, nach Form und nach In:

halt, der dazu den abendländiſchen Menſchen nicht zu einer kindlichen Nach :

ahmung, ſondern zu einer geiſtigen Erarbeitung veranlaßt. von Grolman.

3enter, E. V.: Beſchichte der Chineſiſchen Philoſophie . Zum erſten Male

aus d . Quellen dargeſt. Bd 1 : Das klaſſiſche Zeitalter bis 7. Han - Dynaſtie

(206 v . Chr .) . Reichenberg : Gebr. Stiepel 1926. (XIII, 346 S.8°) Leinen 8 M.

Poweit ein Nichtfachſinologe das beurteilen kann, iſt dieſes ſchlichte und

vornehme Werk hingebendſten Fleißes dcs höchſten Lobes wert, beſonders

auch deshalb, weil es dem Verfaſſer gelungen iſt, bei ſtrengſter wiſſenſchaft

licher Methode ein wirklich lesbares Buch über das Thema zu geben, welches

an ſich nicht ohne weiteres Anreizendes für den größeren Kreis gebildeter Leſer

in ſich trägt. Zenker bekämpft mit Erfolg das Vorurteil, als ob es ſich bei der

chineſiſchen Philoſophie um nicht viel anderes handele, als um eine mäßig

intereſſante Moralphiloſophie. Und zwar führt er dieſen Kampf dadurch , daß

er die Dinge nun reden läßt, daß er – und ſoweit der Nichtfachſinologe er:

kennen kann – mit begründeter Kritik mit allerlei Oberflächlichem in der

abendländiſchen Literatur über das chineſiſche Geiſtesleben aufräumt und klar,

beſonnen und ehrfurchtsvoll in Darſtellung und Charakteriſtik das nun Weſent:

liche vorträgt. Das Buch wendet ſich nur an gediegene Leſer mit (zu mindeſt)

philoſophiſchen Vorkenntniſſen . Snobs und ſog. Feinſchmecker werden nichts

paſſendes finden. Der 2. Band wird bis zur Gegenwart führen , und es ſteht zu

hoffen , daß Zenker in ihm auch Parallelen geben wird mit ähnlichen Erſchei:

nungen in gewiſſen abendländiſchen Weltanſchauungslehren. Das Ganze iſt

ein herzlich zu begrüßendes Werk. Seine gediegene Sachlichkeit wird den , der

ſich für dieſe Dinge intereſſiert, unter Verzicht auf jede literariſche und journa

liſtiſche Aufmachung reichlich belehren. Ebenſo aber wird ſie verhindern , daß

ſich Konjunkturlüſterne mit Dingen befaſſen, die ſie legten Endes gar nichts

angehen, weil ſie ſie doch nicht verſtehen. Das Niveau der chineſiſchen Philo:

ſophie iſt überraſchend hoch, und Referent ſteht nicht an , zu bekennen, daß ihm

durch dieſe gute Darſtellung die tatſächliche Höhe dieſes Niveaus ſo recht

eigentlich erſt zum Bewußtſein gekommen iſt.
von Grolman.

S
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Reiſen und Länder

Hedin, Sven : Gran Cañon. Ein Beſuch im amerikan . Wunderland . Mit 38 ein.

farb . u . 10 bunten Bildern nach Skizzen . D Verf., e . Bildnis u . 2 Karten . Leipzig :

F. U. Brockhaus 1926. (245 S. 89) Halbleinen 9.50 M.

Schmid , Hans : Gotthard. Bahn u. Paß. Mit 16 Taf. Frauenfeld : Huber & Co.

1926. (226 S. 89) Leinen 6.40 M.

Ridmers, Ridmer Widi: Die Wallfahrt zum Wabren Satob . Gebirgs

wanderungen in Rantabrien . ( Reiſen u . Abenteuer. 33.) Leipzig : F. A. Brock

haus 1926. (159 S., mehr . Caf. 89) Halbleinen 2.80 M; Leinen 3.50 M.

Smith, John : Unter den Indianern Virginiens. Nach d. Originalausg. bearb .

8. H.G. Bonte. (Alte Reiſen u. Abenteuer. 15.) Ebd . 1926. (159 S., mehr. Taf.

89) Halbleinen 2.80 M ; Leinen 3.50

Hiltbrunner, Hermann : Ein ſchweizeriſcher Robinſon auf Spikbergen. Die

Erlebniſſe vier Schiffbrüchiger in d . Polarnacht. Einem Tagebuch nacherzählt.

(Schweizer Sugendbücher . 11.) Zürich : Orell Füßli 1925. (111 S., 3 Taf. fl. 8 °)

Pappe 2.40 M.

ie erſten drei Bücher ſchildern anſchaulich und farbig Reiſeerlebniſſe.

Worten und bunten Zeichnungen das phantaſtiſche, groteske Bild dieſes Natur

wunders vor Augen ; Schmid führt – gleichfalls in Wort und Bild - den

Gotthard entlang, und mit Ridmers durchſtreift man das nördliche Spanien.

Ade drei Bücher ſind ausgezeichnet geſchrieben. Das John Smith gewidmete

Bändchen bringt farbige Epiſoden aus der Zeit der erſten Beſiedelung Nord

Amerikas durch die Engländer, und der „ ſchweizeriſche Robinſon" erzählt

anſchaulich die Abenteuer eines biederen und tapferen Schweizers in der Arktis .

Die legten beiden Bändchen eignen ſich beſonders für die Jugend.

Johannes Demmering.

Hielſcher , Rurt : Stalien . Baukunſt u . Landſchaft. Geleitwort v . Wilh. Bode.

Berlin : Ernſt Wasmuth 1925. ( XIII, 304 S. 49) Leinen 24 M ; Halbleder 32 M.

Vielſcher läßt ſeinen prachtvollen Aufnahmen aus dem unbekannten Spa

nien und ſeinem ſchönen Deutſchlandbuch dies Italienbuch folgen, in dem

er wieder, wie in jenen Werken, in durchaus eigenartiger und vorbildlicher

Weiſe Weſen und Schönheit jenes Landes, ſeiner Landſchaft und ſeiner Bau

kunſt mit der Kamera einfängt. Von den Alpen bis zur Südküſte Siziliens

läßt er das alte echte Italien , zu dem ſeit Jahrtauſenden immer wieder die nor :

diſche Sehnſucht uns hintreibt, an uns vorüberziehen . Die 300 Bilder find

meiſterhaft aufgenommen und techniſch vollendet wiedergegeben. Zu unmittel

barer lebendigſter Anſchauung breitet ſich ſo das ganze land vor uns aus, mit

dem unſere Geſchichte zu allen Zeiten im Guten und im Böſen ſchidſalhaft ver

knüpft war und verknüpft bleiben wird. Jörn Doen.

HI
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Stefanſſon , Vilhjalmur: Das Geheimnis der Estimos. Vier Jahre im nörd .

lichſten Kanada. Mit 85 Abb u. 2 Karten. Deutſch v . Rickmer Ridmers . Leipzig :

F. A. Brockhaus 1925. ( XIV , 273 S. gr. 8 °) 12 M ; Leinen 16 M.

Taylor, Merlin Moore : Bei den Kannibalen von Papua. Auf unbekannten

Pfaden im Innern Neuguineas . Mit 67 Abb. u . e . Rarte. Ebd . 1925. ( 280 S.

gr. 8°) Leinen 15 M.

ich muß geſtehen , daß ich dieſe beiden Werke verſchlungen habe, wie wir

einſt als Jungen Lederſtrumpf und meinetwegen Karl May verſchlangen

- nur daß man bei den Büchern Taylors und Stefanſſons zugleich das ange:

nehme Gefühl hat, ſein Wiſſen um dieſen Erdball und ſein merkwürdiges Men

ſchengeziefer weſentlich erweitert zu haben . Taylor ſchildert allerlei Forſcher

und Abenteurerfahrten in Neu -Guinea, Stefanſſon - der bedeutendere und

auch der weitaus beſſere Schriftſteller — gibt eine ſpannende Darſtellung einer

früheren Forſchungsreiſe durch das nördlichſte Kanada. Beſonders Stefanſſons

Werk reiche man auch der heranwachſenden Jugend. Jörn Dven.

Hoet, Henry : Wanderbriefe an eine Frau. Hamburg : Gebr. Enoch 1925 .

( 188 S. 89) Pappe 4 M; Leinen 5 M.

er jemals die hohen Berge geſehen und erlebt hat, den padt dieſe leicht

und ungezwungen ſich reihende Briefkette mit gewaltiger Sehnſucht nad

den Schweizertälern , in denen ſie geſchrieben wurden . Wohltuend berührt

Hoeks von land und Leuten erzählender Plauderton . Es iſt keine journaliſtiſche

Berichterſtattung; gerade daß ſie nur nach Wahl und Glück des Augenblicks

ſich richtet, iſt ihr werbender, frohſinniger Reiz. Wir können nicht genug ſolche

Wanderbücher haben für unſeren deutſchen Kirchturmhorizont. Auch täte uns

ein auf ſolche Weiſe geſchriebener Ratgeber für Wanderer dringend not. Wie:

viel Wandergeiſt zerſchellt an der unüberliſteten Materie ! — NB.: wenn man,,

wie Hoek, etwas auf ſich hält, ſollte man Worte wie ,,pechos" ( 96 ) und für

was“ ( 122) nicht einmal ſprechen . Friß Rostosky.

Peterſen , Wilhelm : Rüſtenland . Bilder aus d . weſtl. Schleswig -Holſtein .

Bremen : C. Schünemann 1925. (64 S., 16 Taf. 49) Leinen 9 M.

Peterſen , Wilhelm u . Dyveke : Cappenſommer. Wanderbilder. Ebd. 1925 .

(68 S., 18 Taf. 4 °) Leinen 10 M.

wei prächtige Bücher. Peterſen iſt Maler von ſtarker eigenartiger Be:

gabung. In dem Band ,, Küſtenland“ hat er Landſchaften und Menſchen

aus dem weſtlichen Schleswig-Holſtein in mehrfarbigen und einfarbigen Bil:

dern und in kurzen packenden Schilderungen geſtaltet. In dem „, lappenſom:

mer " ſchildert er gleichfalls bunt und farbig ſeine Eindrücke aus Lappland.

Auch hier ergänzen ſachliche und doch ſtimmungsvolle Schilderungen – dies:

mal von Dyveke Peterſen - die Bilder.- Jörn Dven.

3
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Hintermann , Heinrich : Unter Indianern und Rieſenſchlangen . Mit 95 Abb .

Leipzig : Grethlein & Co. 1926. (330 S. gr. 89) Leinen 18 M.

intereſſante Schilderung einer ſchwierigen abenteuerlichen Reiſe ins Innere

Braſiliens. Mannigfach anregend und lehrreich. Mit vielen guten Auf

rahmen , Bildern der Urwaldlandſchaft und ihren Bewohnern.

Johannes Demmering.

Much , Hans : Rings um Jeruſalem . Dachau : Einhorn - Verlag 1925. (114 S.,

24 Taf. gr. 89) 5 M ; Leinen 8 M.

in im Inhaltlichen unzweifelhaft Etwas gebendes, ſehr ordentlich ge:

druďtes und bebildertes Buch , ein Bericht über Eindrücke aus Paläſtina

und Ägypten, aber durchzwi& t von einer ungenießbaren Subjektivität des

Autors . Wie ſagt doch Lionardo ? ,, Wenig Wiſſen verleiht den Menſchen Stolz,

viel Wiſſen — Demut ! Die leeren Uhren heben ihre Köpfe hochmütig zum Him

mel, die vollen beugen ſich nach unten, zur Erde, zu ihrer Mutter ." Muchs

Schlußwort (es gibt auch „ Ein Wort vorweg“) lautet : „ Das unmittelbare

Ergebnis unſerer Forſchungsreiſe iſt niedergelegt in meinem wiſſenſchaftlichen

Buche: Eine Tuberkuloſeforſchungsreiſe nach Jeruſalem ( Verlag Kabigſch,

Leipzig ); das mittelbare reicht viel weiter. Das wirkt noch fort. Und wenn es

im Willen und Geſchehenlaſſen der Gottheit liegt, wird es in kurzer oder ferner

Zeit den Menſchen Segen bringen .“ Alſo ! Georg Hallmann.

Flaig, Walther : Hoch über Täler und Menſchen . Im Banne der Bernina.

Mit über 80 photogr. Aufnahmen . Stuttgart: Dieck & Co. 1925. ( 151 S.,

84 Taf., VIII S., 1 Rarte. 4 °) 18 M ; Leinen 22 M.

in prachtvolles Buch. Flaig ſchildert in lebendigſter, friſcher und er

friſchender Art ſeine Klettertouren in der Bernina, die er zu den verſchie:

denſten Jahreszeiten mit getreuen Rumpanen ausgeführt hat. Es gelingt ihm

trefflich , ſeine reine, ſchöne Freude an den Bergen mitzuteilen und die klare,

berauſchende Luft der Berge ſelbſt einzufangen . Man nimmt freudig geſpannt

teil an den Freuden, Leiſtungen und Gefahren der tapferen , fröhlichen Kum

Panei, und ſieht auf 80 meiſterhaft aufgenommenen und wiedergegebenen Ab

bildungen die ganze Herrlichkeit des Hochgebirges vor ſich aufgeſchlagen .

Johannes Demmering.

Röhler, Werner : Oberbayriſche Fahrten. Mit mehr als 190 neuen Bildern .

( Deutſche Fahrten .4.) Berlin : Fr. Schneider 1925. (220 S.gr.8°) Halbleinen 8 M.

berbayern im Bild. Land, Leute, Bauten , Kunſtwerke. Vergangenes und

Gegenwärtiges. Alles mit viel Liebe und Verſtändnis zuſammengebracht.

Eine Art Bädeker im Bild, lebendig, und als Buch der Erinnerung, wie der

lodenden Verführung willkommen . Hermann Zertor.
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Kircher, Rudolf: Engländer. Frankfurt : Franff. Societäts - Druckerei 1926.

(351 S. gr. 89) 10 M; Leinen 12.50 M.

Englands in
klaſſiſch klaren, eminent informierenden Werk ein überlegener Menſchen :

kenner. Nicht ein Beobachter, nicht ein Pſychologe, nicht ein Analytiker. Weder

ein Bewunderer noch ein Beſſerwiſſer : ein Geſtalter von Inſtinkt, Lakt und

Charakter. Aus dem Grunderlebnis ,, England " heraus treibt er den ,, Eng:

länder“ als etwas, das erdhaft notwendig, das „ gewachſen “ , das nicht von

heute iſt, zu der lebhaft leibhaften Plaſtik relativer Verkörperungen eines

Ideals. Daß dieſer irgendwie typiſche Engländer ſich zuleßt jedesmal als Poli

tiker erweiſt, daß Balfours Philoſophie, Greys ,, Fly-Fiſhing“, Samuels ól:

ſpekulation, W. H. Levers Sunlight Seife, Mr. Hobbs Cricket wie Dean Inges

Sonntagspredigt ſich unfehlbar politiſch auswirkt, iſt das Mißgeſchick, ja die

Tragödie des Individuums, das Schicſal, ja das Glück der Nation . Kircher,

der von ,, England“ ausgeht, fordert aber mehr von ſeinen Engländern als ihr

individuelles Wachstum und Geſchick, er legt an dieſe „ Geſtalten “, an dieſe

Menſchen " und ihre Probleme den Maßſtab ,, England “ und kommt zur

Kritik. Nicht Politiker, ſondern Staatsmann iſt der ideale Engländer, müßte

er ſein. Dieſen idealen Engländer ſucht er im ,, Geiſt der City “, unter den „ Preß

magnaten", unter den Labour leaders und Lords. Aufſtieg gilt ihm nichts ,

Reichtum beſticht ihn nicht, Glanz blendet ihn nicht, Karriere befriedigt ihn

nicht; den Staatsmann fordert er, den Mann mit dem Blick für das Ver:

pflichtende eines großen Erbes . Tradition und Trächtiges zu verſöhnen , das

Erbe zu erneuern, wird zum Poſtulat und zum Kriterium . Das Volk zu faſſen

und zu führen, weiterzuführen , und zwar das engliſche Volk mit allen ſeinen

Tatſachen ! Etwas Großartiges hat der Ernſt, mit dem Kircher Männer, die

alles erreicht haben, als geſcheitert zeichnet, geſcheitert an borniertem Stolj ,

an ,, erſtklaſſigem Gehirn " , an Egoismus, an Demagogie. Mit einer Liebe, die

einer Art Vorſehung gleichkommt, arbeitet Kircher die Züge, die Chancen,

die Grenzen der Perſönlichkeiten heraus, die kommen könnten, die tragen,

die befruchten , die erhalten, die gefährden. Und zuleßt gewinnt der Leſer die

Überzeugung, daß England nur einen großen, geraden, ſelbſtloſen Menſchen

hervorzubringen braucht, einen Mann ohne Knick, um einenStaatsmann zu er :

zeugen .—Mit welchem Bedacht, wie unzufällig dies köſtliche Werk, das ſich in

ſeinen konzinnſten Kapiteln wie ein Kapitel Plato lieſt, geſchaffen iſt, zeigt die

Wahl der eingefügten Bildniſſe ; ſie illuſtrieren ſo ſchlagend den Zert, daß ſie

gleichſam ſelbſt als Zert erſcheinen. Der literariſche Triumph des Buches aber

iſt, daß dieſe Bilder Menſchen werden unter der Feder des Autors. R. Euringer.
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Bildende Kunſt

Luđenbach , H. und D.: Geſchichte der deutſchen Kunſt. Mit 572 Abb.,

80 einfarb . u . 6 farb . Taf. München : R. Oldenbourg 1926. ( VII , 503 S. gr. 8 °)

Leinen 18.50 M.

ieſe einbändige handliche Geſchichte der bildenden deutſchen Künſte gibt

Vin durchaus verſtändiger, klarer und fachlicher Weiſe einen guten Über

blick über die Entwicklung der deutſchen Baukunſt, der Plaſtik und der Malerei

und Graphik von den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart. Zahlreiche Abbildungen

unterſtüßen den Tert. Selbſtverſtändlich kann auf dem gedrängten Raum nur

das Weſentliche und die Geſamtrichtung kurz charakteriſiert werden. Aber das

Weſentliche wird auch klar und liebevoll herausgeholt. Rarl Wilhelm.

Heiſe, Carl Georg : Lübeder Plaſtik. Mit 88 Abb. (Kunſtbücher deutſcher Land

ſchaften .) Bonn : Fr. Cohen 1926. ( 16 S., 88 Taf. gr. 8°) 3 M.

ie Lübecker Künſtler und Kunſtwerkſtätten hatten für das 14. und 15.

ähnliche Bedeutung wie etwa Nürnberg für Süd- und Mitteldeutſchland.

Das vorliegende Heft gibt in guten Abbildungen in zeitlicher Folge einen guten

Überblick über die wichtigſten Werke und Meiſter der Lübeđer Plaſtik vom

14. bis ins 16. Jahrhundert. Der Herausgeber ſchrieb dazu einen guten ein

führenden Aufſaß. Dieſer Band der verdienſtlichen ,, Kunſtbücher deutſcher

Landſchaften " iſt ganz beſonders geeignet, auch dem Laien eine Vorſtellung

von dem köſtlichen Reichtum der alten deutſchen Plaſtik zu geben und ihm für

ihre Schönheit die Augen zu öffnen . Karl Wilhelm.

Von der Landſchaft. Bruchſtücke und Skizzen . Mit 23 Bildern von Rudolf Siect.

Heilbronn : Eugen Salzer 1924. (80 S. Quer- 8 °) Halbleinen 4 M ; Leinen 4.60 M.

Sieđ , Rudolf : Bilder aus Italien . Mit Schilderungen v . Alfred M. Balte.

Ebd . 1926. (100 S. mit farb. Abb. kl . 49) Kart. 6.80 M ; geb. 8.20 M.

s iſt ein köſtlicher Gedanke, die 23 in dem mappenartigen Büchlein zu:

ſammengefaßten landſchaftsbilder und Skizzen des beliebten Malers

durch eingeſtreute Profaſtücke edelſter Art, zumeiſt aus Stifter entnommen , zu

begleiten. Denn die Verwandtſchaft dieſer beiden Künſtler iſt wirklich ſehr

groß und der eingeſtreute Lert zwingt zum Verweilen. Die Blätter Siecks

aber gehen dem Betrachter erſt in ihrer ganzen Schönheit und Frühlingsfriſche

bei eindringlicher liebevoller Verſenkung auf, ſo einladend ſie dem erſten Blick

erſcheinen. Der größte Teil der Bilder iſt farbig reproduziert und trok der Ver:

kleinerung geradezu vollkommen , das Ganze mit vorbildlichem Geſchmack

angeordnet. Man wird auch erſtaunt ſein , in einigen Blättern einen Rudolf

Sieck kennenzulernen , der noch außerordentliche Möglichkeiten dieſer hoch

poetiſchen Natur eröffnet. — Noch umfangreicher und im Format glücklicher
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iſt der Band ,, Bilder aus Italien ", der die wunderbare Empfindung Sieds

vor der italieniſchen Landſchaft ſo gut bewährt wie einſt vor der Heimatlichen.

26 Bilder z. T. ſkizzenhaft, z. L. vollkommen ausgeführt und herrlich in

Farben reproduziert, ergeben als Ganzes eine köſtliche Reiſe durch die ſchönſten

Gegenden des blauen Südens. Als Tertbegleitung hätte ich mir etwas gleich:

wertigeres gedacht. Schade, daß ſie ſo affektiert iſt. Bernd Iemann.

Hartlaub, 6. F.: Giorgiones Geheimnis. Ein kunſtgeſchichtl. Beitrag a .

Myſtik d. Renaiſſance. Mit 9 Abb. im Tert u. 44 auf Taf. München : Allgemeine

Verlags - Anſtalt 1925. (86 S., 44 S. Abb. gr. 89) Halbleinen 6 M ; Halb.

pergament 8 M.

egenſtand der Unterſuchung iſt die Frage nach dem Inhaltlichen der Werke.

Sie geht von dem Gemälde ,,Die 3 Philoſophen “ in Wien aus. Hartlaub3

widerlegt die bisher angebotenen Erklärungen und weiſt die ſehr wahrſchein:

liche Beziehung des Bildes zu einer maureriſchen Sekte nach. Die Unterſuchung

iſt von größtem Intereſſe für die Geiſtesgeſchichte der Renaiſſance und führt

in noch ſehr wenig bekannte Gebiete ein. Sie berührt den gleichen Kompler wie

Panofsky-Sarls Unterſuchungen über Dürers Melancolica I und gibt in den

Anmerkungen ſehr geſcheite Weiterführungen des Panofsky -Sarlſchen Themas.

Beſonders zu betonen iſt bei Hartlaubs Arbeit die große Vorſicht, mit der

jede Beobachtung aufs genaueſte unterſucht wird. Der Zauber Giorgioneſcher

Kunſt geht darüber nicht verloren . A. Banachewſki.

Die Schöpfung. Hrsg. v . Oskar Beyer. Berlin : Furche- Verlag 1926. (49)

Je 4.50 M ; Leinen 6.50 M.

7. Rnoblauch , Adolf: Widtam Blake. Ein Umrißi. Lebens u.f. Geſchichte. Mit

26 Abb . (32 6. Tert.)

8. Herrmann, Chriſtian : Religion und Kunſt im alten Babylon . Eine Einf.

in d . relig . Gehalt d . babylon .- aſſyriſchen Runſt. Mit 30 Abb. (32 S. Tert.)

9. Pfiſter, Kurt : Rembrandts bibliſche Bilder in ihrem Wandel von

der Jugend zur Spätzeit. Mit 32 Abb. (23 S. Tert.)

10. Rohde, Alfred : Paffionsbild und Paſſionsbühne. Wechſelbeziehungen

zwiſchen Malerei u. Dichtung im ausgehenden deutſchen Mittelalter . Mit

32 Abb. (32 S. Tert.)

ier neue Hefte der ſchönen Sammlung, die in ihrer Geſamtheit eine Art

Weltgeſchichte religiöſer Kunſt anſtrebt. Der 7. Band iſt dem großen eng

liſchen Myſtiker, Dichter und Maler William Blake gewidmet, der 8. gibt

einen Querſchnitt durch die religiöſe Kunſt des alten Babylon, Band 9 bringt

Rembrandts bibliſche Bilder, und Band 10 weiſt die engen Beziehungen

zwiſchen der mittelalterlichen Malerei und der alten Paſſionsbühne über:

zeugend nach. Jeder Band wird von einem berufenen Fachmann eingeführt.

Heinz Waentig.

VIE
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Geſchichte und Kulturgeſchichte

Ludwig, Emil : Wilhelm der zweite. Mit 21 Abb. Berlin : Ernſt Rowohlt

1925. (495 S. gr. 8°) 10 M ; Leinen 14 M ; Volksausgabe in Leinen 4.80 M.

ein Bildnis Wilhelm des Zweiten den ,, Untertanen " zu widmen, iſt als

Einfall um ſo liebenswürdiger, als der Verfaſſer es damit auch ſich ſelber

zugeeignet hat. Denn man wird dieſe Widmung ja nicht dahin auslegen wollen ,

als möchte Ludwig nach dem übel ausgegangenen Feſte gewiffermaßen nicht

mit am Tiſche geſeſſen haben ; ſo lange jedenfalls nicht, bis er von ſeinen mann

haften Verſuchen, die Tafel umzuwerfen und die Schranzen und Hämmlinge

zum Leufel zu jagen, des Näheren berichtet hat. Dies beiſeite, ſo iſt die Lektüre

ſeines Buches, das auf die genaueſte Kenntnis der beſchriebenen Epoche ge

gründet iſt, jedem Deutſchen dringend zu raten . Die Art freilich, in welcher ein

reiches Material aus Aften und Denkwürdigkeiten zuſammengeſtellt und zu

einer neuen Einheit verbunden iſt, verbrießt hier und dort; man möchte ein Ver :

fahren , die Speiſe unter allen Umſtänden , wo nicht würzig, ſo doch wenigſtens

gepfeffert anzurichten , allenfalls geſchiæt, aber nicht immer ſchicklich nennen.

Manche Stellen des Buches mit ihrer Ausſchlachtung der Situation bis zum

Uußerſten, mit der mundgerechten Garnierung wie für ein Publikum , das

neben der Sache auch noch die Sächelchen zu ſchäßen weiß, möchte man um der

Sache willen ebenſo gerne entbehren wie jene ſchlechterdings unmögliche

Schlußpoſe, da der Biograph das Sündenregiſter des Beſchriebenen Inatternd

entrollt und ihn väterlich bekümmert duzt. Denn an pſychologiſcher Charakte

riſierung, an ſicherem Umreißen von Geſichtern und Larven, von Figuren und

Figuranten gelingt Ludwig auf der anderen Seite das Erſtaunlichſte. Dieſe

Holſtein , Eulenburg, Walderſee, Kinderlen , Bülow und wie ſie alle heißen ,

ſind unheimlich gut getroffen , ohne daß, wie es vielleicht nahe gelegen hätte, ihre

Bilder zu Karikaturen gediehen wären . Auch das Bildnis Wilhelms II . ſcheint

nicht verzerrt ; ſeiner Zeichnung Gehäſſigkeit und verleumderiſche Entſtellung

nachzuſagen , iſt der mehr oder weniger biederen Unbelehrbarkeit allein vorbes

halten geblieben . Es iſt kein Spaß, dieſe Galerie zu durchwandern ; in einer

Epoche von rund dreißig Jahren kaum einem geraden Mannsbild zu begegnen ;

den leichtſinn, das Liebedienern , das Fortwurſteln der Führenden und des aller :

größten Teiles der Geführten an Beiſpielen nachzuleſen , die man lieber für die

Ausgeburten einer böswilligen Fantaſie nähme, als für das, was ſie ſind, die

Wahrheit nämlich ; kein Spaß, zu begreifen , wie ein ganzes Volk die furchtbare

Realität der Weltpolitik einfach negierte, bis es zu ſpät war ; bis halbſchlächtige

und hohle Rebensarten, die unvorſichtigſte und taktloſeſte Form eines allerdings

perſönlichen Regimentes, jene Mauern unwillentlich verſchuldeten, aber ver:
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ſchuldeten Haſſes, herausgeforderter Feindſchaft rings um uns alle herauf

beſchworen hatten , aus denen es dann freilich keinen andern Ausweg mehr

geben mochte, als den verzweifelten Verſuch, ſie über den Haufen zu rennen.

Es ehrt Ludwig, daß er bei ſoviel kritiſcher Einſicht in höchſt menſchliche Zu

ſammenhänge der verwichenen Epoche nirgends auch nur den Verſuch macht,

gewiſſermaßen zu fichern und, wo Narren und halbe Herzen auch im Spiele

geweſen ſind, eine Tragödie in eine Poſſe umzuſchreiben . Von Taten, Leiden

und Opfern des wie kaum eines vor ihm heimgeſuchten Volkes ſpricht er nicht

anders, als wie es ſich ziemt : mit dem leßten Reſpekt. Wollte ſich dieſe Nation

die unſelige Geſchichte ihrer jüngſten Vergangenheit zu eigen machen, ſo hätte der

BiographWilhelms II . eine peinliche Arbeit nichtumſonſt geleiſtet. P. Alverdes.

Ledroit, Johannes : Frühſchein der Kultur. Bilder aus Vorgeſchichte u. Urzeit.

Mit 73 Bildern . Freiburg i . Br.: Herder & Co. 1926. (IX, 257 S., 1 Taf. 8 °)

Leinen 4.80 M.

Frühgermanentum . Heldenlieder u. Sprüche. Überſ. u. eingel . v. Hans Nau

mann . Mit 45 Abb. München : Piper & Co. 1926. ( 94 S. kl . 49) Leinen 8 M.

In einfacher volkstümlicher aber wiſſenſchaftlich zuverläſſiger Weiſe zeichnet

Ledroit die Vorzeit unſerer Heimat von der älteſten Vorgeſchichte an über

Eiszeit, Stein-, Bronze- und Eiſenzeit hin bis zum Beginn der geſchichtlichen

Epoche. Beſonders der Jugend wird das Buch ſehr willkommen ſein aber

auch jedem erwachſenen Deutſchen ſei dringend empfohlen, ſich endlich einmal

genauer mit der Vorgeſchichte ſeines eigenen Volkes zu beſchäftigen. Ganz be:

ſonders kann ihm dazu auch das ſchöne Buch von Hans Naumann empfohlen

werden, das aus der früheſten geſchichtlichen Zeit eine Fülle föſtlicher Zeugniſſe

germaniſcher bildender Kunſt und germaniſcher Dichtung vorlegt. Man darf nun

doch wohl hoffen , daß, aus den Köpfen der Gebildeten wenigſtens, endlich das

Bild von den alten Germanen, die auf der Bärenhaut lagen und immer noch

eins tranken, verſchwindet. Naumann ſcheint mir nur den Einfluß des Dſtens

noch zu überſchäßen . Wechſelwirkung hat wohl ſchon ſeit Jahrtauſenden ſtatt:

gefunden . Aber wenn man etwa die wundervollen Arbeiten der Bronzezeit

betrachtet, braucht man nachher nicht mehr die germaniſche Goldſchmiedekunſt

aus dem Oſten zu importieren . Karl Wilhelm .

Gregorovius, Ferdinand : Athenais. Geſchichte e. byzantin . Raiſerin . (Orbis

historicus . 1.) Wien : Burgverlag 1926. ( 159 S. gr. 89) Leinen 4.50 M.

in ſchöner Neudruck der viel zu wenig bekannten Studie des großen Hiſto:

rifers, in der er mit dem märchenhaften Schidſal der atheniſchen Philo:

ſophentochter und nachherigen byzantiniſchen Kaiſerin ein farbiges Gemälde

früheſter byzantiniſcher Geſchichte und des großen Kampfes zwiſchen Chriſten:

tum und Heidentum aufrollt. Karl Wilhelm.
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Leinen 3.50

Lw. 3.50
.

Lein . 5.

Neue Bücher im September

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche Britiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften .

Berte
Ponten , Joſef: Die leßte Reiſe. Eine Erz.

Jacobi, Friedrich Heinrich : Schriften. In Mit 4 Laf. v. Julia Ponten u. Hermann

Auswahl u. mit e. Einl. hrsg. o . Leo Mat- Heſſe. Lübeck : D. Quikow 1926. (69 S.

thias. Berlin : Verlag Die Schmiede 1926.
El. 8 ° Lein . 4.80

( 237 S., I Zitelb . 8°) 3.— ; lein . 5.- Poſſendorf, Hans : Der Kryſtall-Seher

Straß , Rudolf : Romane und Novellen . von Gill Street. Roman. Leipzig : Vobach

Reihe 2 in 6 Bden . Stuttgart: Cotta
& Co. 1926. (270 S. 8 °)

1926. (89) Lein . 38.- ; Halbleb. 60. PrehnDewit , Hanns : Der leßte Hohen:

ftaufe. Hiftor. Roman . Hamburg : Hanſeat.

Romane und Erzählungen Verlagsanſt. 1926. ( 103 S. mit 1 Abb. 89)

Angel , Walter : Der Günſtling des Zaren .

Roman. Leipzig : E. Keil 1926. ( 175 S. 8°)
Redelsperger, Eduard : Befeßtes land.

Heimat- u. Rheinlandroman e. Elſäſſers.

Bennett, Arnold : Millionenjäger. Roman. Berlin : Berlag f. Kulturpolitit 1926.

Aus d. Engl. v . Agnes Theſing. (Roman
(345 S. kl. 8°) 3.— ; lein. 5.

bibl. BD 999.) Stuttgart : Engelhorn 1926 . Reuſchle, Sophie: Aus dem Lagebuch eines

( 142 S. kl. 8 )
1.- ; lein . 1.75 ſeltſamen Heiligen . Roman. Elberfeld :

Bethge, Friedrich : Pierre und Jeanette. M. Genſch 1926. ( 90 S. 8°) Valblein . 3.20

Novellen . Schlawe: Nationale Druderei: Rotermund, Elfriede : Die große Stille.

u. Verlags -Genoſſenſchaft 1926. ( V , 52 S.
Halligſkizzen . Hamburg : Ernte - Verlag

1.50 ; Pp. 2. 1926. ( 107 S. mit Abb. kl. 89) Lein. 3.

Bloem, Walter Julius : Das ſteinerne Straß, Rudolf : Filmgewitter. Roman.

Feuer. Roman. Berlin : Scherl 1926. Berlin : Scherl 1926. (304 S. 8°)

(252 S. 89) 3.50 ; lein. 5.50
3.50 ; lein . 5.50

Braunhoff, Eliſabeth : Das geſtohlene Thieß, Frank: Narren . Fünf Novellen.

Ich. Roman e. Abenteuers . Berlin : Ulſtein (Romanbibl. BD 1000.) Stuttgart : Engels

1926. (317 S. kl. 89) Pp. 1.50 horn 1926. ( 144 S. kl. 8°) 1.- ; lein . 1.75

Brenner, Heinz : Märchen. Mit Vorw . v . Uliß , Arnold : Chriſtine Munk. Roman.

Eduard Schmidt. München : J. B. Hohen: München : A. Langen 1926. (307 S. 89)

efter 1926. (31 S. 8 °) 2.20 u. 2.80 5.- ; geb. 7.50

Caſſon , Herbert N.: Der Mann an der Wundt, Theodor : Das Diadem. Ideale u.

Spiße. Aus d. Engl. v. Frida Witkowsky Illuſionen . Ein Höhenroman . Mit photo

u. Ernſt Angel. Leipzig : I. Singer 1926.
graph. Aufnahmen d. Verf. u . Lertill. v.

( 103 S. 89) 2.- ; lein. 3.— R. Reſchreiter. Berlin : R. Bong 1926.

Elbershagen, Th . W.: Der Roſenkranz. (290 S. 8°) 5.- ; lein . 7.

Margot-Maria. 2 Novellen. Berlin : 6. Zweig, Stefan : Verwirrung der Gefühle.G.

Eberbeck 1926. ( V , 68 S. 89) Halblein . 2. 3 Novellen . Leipzig : Inſel- Verlag 1926.

Grogger, Paula: Das Grimmingtor. Ro.
(275 S. 89)

man. Breslau : Oſtdeutſche Verlagsanſt.

1926. (571 S. 8 °) 6.50 ; lein. 9.
Lyrik und Epit

Holzapfel, Joſef: Zünftige Geſchichten . Albert, Georg : Eros. Akorde u. Diſſo:

Regensburg : Habbel 1926. (64 S. kl. 89) nanzen . Wien : Amalthea - Verlag 1926.

-.40 ; Halblein.—80 ( 112 S. 89)

fangenſcheidt, Paul : Seine Freundin. Ambroſi, Guſtinus : Die Sonette vom

Roman . Berlin : Dr. P. Langenſcheidt 1926. Grabe einer Liebe. Wien : Stein -Verlag

( 276 S. 8 ) 5.- ; lein . 6.50 1926. (57 S. gr. 8°) Pp. 3. —

kl. 8 ° )

e

Lein . 7.

Pp. 3.
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Bladert, Ernſt: Mein Freund iſt der Wald.

Wiesbaden : Dioskuren -Verlag1926. (51S.

kl. 8°) Pp. 2.

Hollmann, Erneſt: Gefühl iſt alles. Ge:

dichte. Wien : Amalthea -Verlag 1926.

(110 S. 8°) Halblein. 4.80

Korniger, Martha : Gedichte. Wien : R.

Lányi 1926. (64 S. kl. 8°) 2.

Lein . 3.60

-.40

2.—

Drama

Fulda , Ludwig : Die Durchgängerin . Luft:

ſpiel.(Univ.-Bibl.Nr 6659.) Leipzig: Reclam

1926. (94 S. II. 8 ° )

Hillers , Hans Wolfg.: Julchen und Schin

derhannes . Volksſtüd. Potsdam : Kiepen :

heuer 1926. (88 S. kl. 8°) 1.50 ; Pp. 2.

Ilges , F. Walther : Das Teufeldſpiel von

der Brille. Köln : P. Gehly 1926. (25 S.

4) 1.50

Kurz, 3ſolde : Leufe. Ein Geiſterſpiel.

München : G. Müller 1926. (47 S. gr. 8°)

Lein . 15.- ; Led. u. Pergt. 35.

Lindemann , Kurt : Heliand. Ein Traum :

ſpiel. Leipzig : „ Sonnenwende"-Verlag

1926. (63 S. 89)

Mathis , Mathilde: Der leßte Freund. Ein

trag.Spiel.Bonn : Borromäusverein 1926.

(63 S., 3 S. Notenbeil. kl. 8°)

Mohr, Mar : Platingruben in Lulpin . Kos

mödie. München : Georg Müller 1926.

(81 S. gr. 8°) 4.

Raynal, Paul : Das Grab des unbekann:

ten Soldaten . Aus d. Franzöſ. v. Hedwig

von Gerlach . Zragödie. Straßburg : J. H.

Ed. Heiß 1926. (251 S. kl . 8°) 2.50

Veterman , Eduard, u. Felir Zimmer:

mans : Das Spiel von den heiligen brei

Königen . Nach d . Weihnachtslegenbe .

Timmermans f. 8. Bühne bearb. Aus d.

Flåm . v. Anton Kippenberg. Leipzig : Inſel

Verlag 1926. ( 105 S. 89 Pp. 3.

Unger, Hellmuth: Wunder um Beatrice.

Ein Spiel. Leipzig : Th. Weicher 1926 .

(53 S. gr. 8 °) 3.

Frankenberger , Julius : Walpurgis . Zur

Kunſtgeſtalt von Goethes Fauſt. Mit e.

Anh. über 0. Erzämterſzene 0. 2. Leiis.

(Staat und Geiſt. BD 2.) Leipzig : E. Wie:

gandt 1926. (118 S. gr. 8 °) 3.50 ; geb. 5.

Görres, Joſeph von : Briefe an ſeine

Braut und Familie. Uusgew . u . el. 3.

Robert Stein . Mit 7 Laf. ( Führer des

Volkes. 34.) M.-Gladbach : Volksvereins

Verlag 1926. (102 S. 89)

Günther, Hans F. K.: Abel und Raſje

Mit 105 Abb. München : J. F. Lehmann

1926. (104 S. gr. 8') 4.50 ; Lein . 6.

Mann , Thomas : Pariſer Rechenſchaft.

Berlin : S. Fiſcher 1926. ( 121 S. 8°)

2.50 ; Pp. 3.50

Derſ.: Lübeck als geiſtige Lebensform . Rede,

geh. am 5. Juni im Stadttheater zu fübeck

aus Anlaß d. 700 - Jahrfeier d. freien u.

Hanſeſtadt. Lübec : D. Quißow 1926.

655 S. Fl. 89) Lein . 3.80

Niebuhr , Barthold Georg : Briefe. Hrsg.

0. Dietrich Gerhard u . William Norvin .

Bð 1 : 1776-1809. Berlin : W. de Gruyter

& Co. 1926. (CXXXIV , 542 S., 8 Taf.

gr. 89 ) 18.- ; Lein. 20.

Rieſe, Walther : Vincent van Gogh in der

Krankheit, ein Beitrag 3. Problem d. Be:

ziehung zwiſchen Stunſtwert u. Krankheit.

Mit 6 Ubb. (Grenzfragen des Nerven- u .

Seelenlebens. H. 125.) München : I. J.

Bergmann 1926. (38 S. 49) 3.60

Roffler, Thomas: Ferdinand Hodlet. Mit

24 Abb. (Die Schweiz im deutſchen Geiſtes:

leben . Illuſtr. Reihe. BD 6.) Frauenfeld :

Huber & Co. 1926. (88 S., 24 S. Abb. 89)

Lein . 5.60

Roſſi, Paul : Rudolf Greinz. Der Mann u .

d. Werk. Mit 11 Laf. Leipzig: Staadmann

1926. (77 S. ll. 8 ) -.60

Stanger, Hermann : Der Tabak im Spie:

gel der Literatur. Dresden : Verlag d.

Bundes deutſcher Labafgegner 1926. (148.

-.25

Strat , Rudolf: Reiſen und Reifen . Berlin:

Scherl 1926. (249 S. 8 ° )

Wolf, Eugen : Petrarca. Darſtellung I. Les

bensgefühls. ( Beiträge z. Kulturgeſchichte

0. Mittelalters u. 8. Renaiſſance. BD 28. )

Leipzig : B. G. Leubner 1926. ( IV , 82 Š.

gr. 89) 4 .

-.90

gr. 89)

fio . 5.50

Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Ermatinger, Emil : Barock und Rokoko

in der deutſchen Dichtung. (Gewalten u.

Geſtalten. 4.) Leipzig: B. G. Leubner

1926. (VII, 186 S. gr. 8°) 7.20 ; geb. 9. —
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Zeitſchriftenſchau September 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frels.

Brandenburg, Hans: Zur Bilanz der Schmidt, Werner : Der Blinde in Roman

jüngſten literariſchen Vergangenheit. Von und Erzählung der Gegenwart. fn : Res

1900-1925. IV. Der Bühnen -Erpreſfios clams Univerſium . Ig. 42, K. 48, 26. Aug.

nismus. In : Die ſchöne Literatur. Ig. 27 , S. 1267—1268.

Nr 9. S. 392—398. Thieß, Frant : Das Ende der Äſtheten . In :

Freyhan , Mar: Das neue Drama ſeine Edart. Ig. 2, H. 10 , Juli. S. 287–292.

Ergebniſſe, ſeine Kriſe. In : Die vierte Das Uſthetiſche in jeder Form iſt überwuns

Wand. 1926 , H. 2, Sept. S. 1–3. den . „Die Literatur wird heute von denen bes

Gubenrath, Eduard : Dichter und Literat. ſtimmt, die erkannt haben , daß nicht nur dieſe

In : Medwart. Ig. 2 , Nr 4,Aug. S.61-64. Zeit eine religiöſe Dichtung forbert...".

„ Der literariſche Intellektualismus in der

Dichtung iſt ein Produkt der neueren Ent: Bauer, Karl. — Rohrer, Mar : Ein neuer

widlung. Man wird ſich um die Erkenntnis altbairiſcher Mundart-Dichter. In : Der Al:

dieſer Erſcheinung bemühen müſſen, um penfreund. Ig. 7 , H. 10. S. 498-504.

ſich davon zu befreien , auf daß dem wahr: Bethuſy.Huc. – Hellmann , A.: Vas.

haft Dichteriſchen der Weg bereitet ſei ." lesta Gräfin Bethuſy -Huc. E. bergefiene

Heinſius, Walter : Die jüngſte Generation. oberſchleſiſche Dichterin. In : Der Ober:

[ KI. Mann, Raymond Radiguet, Süskind.] ſchleſier. Ig. 8, H. 8. S. 584-589.

In : Der Kreis . Ig. 3, H. 8, Aug. S.321/25. Blund. Berendſohn , Walter 4.:

Mlöđner, Albert : Bewußte Geſtaltung u. Hans Friedrichs Blunds phantaſtiſche Ges

Menſchenſchicſal. In : Form und Sinn. ſchichten . In : Hamburger Fremdenblatt

Ig. 1, Nr 13, 15. Aug. S. 325—331. v . 28. Aug. 1926. Lit.-Rundſchau.

Kyber, Manfreb : Innere Dramatik. E. Däubler. – Spunda, Franz: Theodor

Beitrag zur Entwicklungder neuen Bühne. Däubler. Zum 50. Geb. 8. Dichters am

In : Die Freude. Ig. 3, Nr 9. S. 408—410 . 7. Aug. In : Reclams Univerſum . Ig. 42,

Moes, Eberhard : Theater und Drama der H. 46, 12. Aug. S. 1215—1216.

Gegenwart. In : Das neue Reich. Ig. 8, Federer. – Peters, Maria : Heinrich Fe:

47, 28. Aug. S. 971–972. derer . In : Mädchenbildung. Ig. 22, H. 16 ,

Niles , Karl : Deutſches Gegenwartsdrama. 20. Aug. S. 485—492. (Schluß folgt.)

In : Die Freude. Ig. 3, Nr 9. S. 422—428 . Frabm.- Krieger, Auguſt: Ein Beſuch

Mudermann, Friedrich : Katholiſche Dich- bei Ludwig Frahm. [ Plattdeutſcher Dichter ,

tung u. Erotik. In : Kunſt u . Wiſſen . lit.- feiert 1926 ſ. 70. Geb.) In : Der Schles :

wiſt. Beil. 3. Badiſchen Beobachter. 1926 , wig-Holſteiner. Ig. 7. Nr 35, 4. Sept.

Nr 34 , 1. Sept. Frand . - Schleichert, Heinrich : Hans

Dehl , Wilh.: Literaturbetrachtungen . Eine Franc . Ein Sucher der deutſchen Seele.

neue Literaturſtrömung : der Erotismus. In : Die Freude. Ig. 3, Nr 9. S. 415—419.

In : Schönere Zukunft. Ig. 1, Nr 45, Herrmann, Mar (Neiße):MarHerrmann.

15. Aug. S. 1120–1122. ( Fortſ. folgt.) [Autobiographie. ] In : Das Stachelſchwein .

Renner, Guſtav : Über Schundliteratur. Ig. 1926, H. 6. S. 28—29.

In : Der Lürmer. Ig. 28, H. 12, Sept. Heſſe. — Mallien , Friß : Hermann Heſſe.

S. 454-459, Eine Einführung in ſ. Werk. In : Lehrer :

„ Nirgends [iſt] die Heuchelei größer als Ztg. f. Oft- u. Weſtpreußen. Ig. 57, Nr 36,

auf jener Seite, die den Namen der Kunſt 3. Sept. S. 544-546 .

heuchleriſch mißbraucht, um jedeSchamloſig: Hohlbaum . — Bienenſtein , Karl : Ro

keit zu deđen .“ Die eigentliche Schund- u. bert Hohlbaum. In : Die ſchöne Literatur.

Stimugliteratur iſt die ,, ſeruelle Literatur ", Ig. 27, Nr 9 , Sept. 1926. S. 385-390.

die unter dem Deckmantel der aufklärenden Anſchließend S. 390—392 Bibliographie ſ.

Wiſſenſchaft ihr Unweſen treibt. Werke u. der Literatur über ihn von W. Frels.
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Janſen , W.: T. unter Rogde. Schroetter, Karl Georg : Rainer Maria

Raiſer. Angermayer, Fred A.: Rilke. E. Eſſay . In : Edda. Oslo : Aſchehoug

Georg Kaiſers dramatiſche Sprache. In : 1926. Ig. 13, BD 26 , H. 3. S. 155–168.

Die Freude. Ig. 3, Nr 9. S. 419—421 . Schaffner . Peppli , Ernſt: Jakob

Röhler. - Brauer, Richard : Die öſter- Schaffner. In : Die Literatur. Ig. 28, H. 12,

reichiſche Dichterin Erich Maria Köhler. Sept. S. 696—700.

In : Der Fährmann. Wien. Ig. 3, H. 9 , Schaffner, Jakob : Mit mir ſelbſt. In : Die

Sept. S. 473-474. Literatur. Ig. 28, H. 12, Sept. S.700—702.

Rokde. — Keußler , Adolf v.: Die Mas Sch.über 1. Lebensauffaſſung, 1. Werke uſm .

rienburg im Lichte der neueſten deutſchen Schidele . - Rießner, Friedrich : Vom

Helbendichtung. In : Unſere Heimat. Dr: Muſikaliſchen bei René Schickele. In :

gan des Dſtbeutſchen Heimatdienſtes . Form und Sinn. Ig. 1 , Nr 13, Auguſi.

Ullenſtein . Ig. 8. Nr 2, 10. Januar. S. 343-345.

Behandelt die Romane von Robbe „ Burg Schmidtbonn . - Knudſen , Hans : Chor

im Oſten “ u. Werner Janſen „ Geier um um u. von Schmidtbonn . In : Die Litera :

Marienburg“.
tur. Ig. 28, H. 12, Sept. S. 708—710.

Derſ.: Heimatliebe u. Heldentum als Dich : Behandelt 6. Glücwunſch -Sammlung

tererlebnis. Zwei Marienburg -Romane von „Chor um Sch .“ u . Sch.s neues Werk ,,Ges

H. Roßte u. M. Janſen . In : Oſtpreußiſche ſchichten v. 0. unberührten Frauen " . ( . Ein

Ztg. v. 25. März 1926. echtes u . beſonders reifes , geſteigertes

Mann, Thomas.— Fuchs, Emil : Thomas Schmidtbonnwerk ." )

Manns „ Zauberberg“, das Buch der großen Schneler. Fürſt , Alfred : Karl

Frage. In : Die freie Volkskirche. Ig. 14, Schneller. Verſuch der Wertung eines

Nr 16, 29. Aug. Sp. 305—306. öſterreichiſchen Lyrikers. In : Der Fähr:

„Man kann nirgendwo deutlicher gezeigt mann. Ig. 3, H. 4, April. S. 207—209.

bekommen, was Weltanſchauung, Religion Schorbach , Bernhard . Scheller, Will :

als Eriſtenzfrage für den Menſchen iſt wie Lyrik vom Lande. In : Zeitſchrift f. 8. land

hier. " liche Fortbildungsſchulweſen . Ig. 17, H. 8,

Precjang. - Schönherr, Johannes : Aug. S. 371-374.

Ernſt Preczang. In : Die Arbeiter -Bühne. Voß. Schüttler, Otto : Richard Voe.

Ig. 13, Nr 9 , Sept. S. 67–68. ( Fortſ. Zu ſ. 75. Geb. In : Neue niederſchleſiſche

folgt.) Ztg. Ig. 36, Nr 205 v. 2. Sept.

Renner. Treblin, Martin : Guſtav Weittenhiller.- A.St.: Eberhard Weit:

Renner. Zum so. Geb. des Dichters. In : tenhiller. Zum so. Geb. am 16. März. In :

Der Lürmer. Ig. 28, H. 12, Sept. S.450/2. Der Fährmann. Ig.3, H. 5, Mai. S.273 /74.

Rilke. — v. Grolman : Rainer Maria Ril: Zudmayer. Nochmals : Der fröhliche

kes dichteriſche Meinungen über Mädchen Weinberg. ( Drei kürzere Meinungsäuße:

und Frauen. In : Neue Frauenkleidung u. rungen aus dem E & art-Kreis .) In : Exart.

Frauenkultur. Ig. 22, H. 9. S. 243—246. Sg. 2, H. 10, Juli. S. 313-316 .

Bühnen

Berliner Uraufführungen ſichert der Verfaſſer, und niemand hätte

Rlaband : Cromwell . Schauſpiel in dagegen etwas einzuwenden , wenn Kla :

5 Akten . Leſſing -Theater am 4. Sept. bund mit Shakeſpeareſcher Kraft den

Bolton, Guy : Der ſchwarze Engel. Stoff geformt hätte ; aber er zeigt nicht

Schauſpiel in 3 Aften. Theater in der nur gar kein dramatiſches Können , ſon :

Kommandantenſtraße am 10. Sept. dern er benußt, unter dem Vorwande,

„ Der Cromwell meines Dramas iſt einen religiöſen Revolutionär darſtellen

nicht der Cromwell der Geſchichte“, ver- zu wollen, den Stoff nur, um ein Revo:

-

1

-

.

1
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lutionsſtüď von ähnlicher geiſtiger Höhe herausgebracht worden iſt. Nur vor

zu ſchreiben , wie es die Hohenzollern : einem ſo unkritiſchen Publikum , wie es

ſtücke der Joſeph lauff und Konſorten in einer Berliner Première fißt, konnte

waren. Ohne Stil -Sinn und ohne einen ſolch ein geſchludertes Stüd ohne Wider :

Funken innerer Größe ſchmiert Kla- ſtand durchkommen .

bund z. B. eine Ausmuſterungsſzene für Guy Bolton braucht eine entſeßlich

1640 hin, als ob ein preußiſcher Unter : langweilige Vorbereitung dazu , um auf

offizier von 1917 fie mit Schiebern und den totgeglaubten , aber in heimlicher

Drückebergern leitete; da wird ferner Zurückgezogenheit am Leben befind

eine Schauſpielerin um einen Theaters lichen Bräutigam eines reichen eng

ſchrei für die Enthauptung des Königs liſchen Mädchens zu kommen , den wir

gebeten mit einer Anſprache der Reak: dann als blindgeſchoſſenen , edelmütig

tions -Führer , die einem Monarchiſten verzichtenden Jugendſchriftſteller kennen:

klub von heute entſtammen könnte. Zum lernen . Erſt hatte das Mädchen ſich dem

Schluß läßt Cromwell unter den Orgel: Andenken des einſtigen Verlobten lebens

tönen des liedes „Ein feſte Burg “ die länglich widmen wollen , nun opfert er

Republik hochleben. Das alles iſt von ſo ſich , damit ſie mit einem andern glüd

verleßender Plumpheit, von ſo raffinier: lich werden kann. Eine ebenſo harmloſe,

ter Aufdringlichkeit, ſo völlig fern jeg wie unbedeutende „ romantiſche Ges

licher künſtleriſchen Geſtaltung, iſt ſo ſchichte, die aber ſauber iſt und dem

geſchludert, ſo ſtrogend von errechneten , Publikum einer neuen Berliner Theater:

gefühlsbaren Unmöglichkeiten, daß es gründung wohl tat : „ Deutſche Volks:

eine Schande iſt, mit welchem darſtelles bühne" heißt das Unternehmen , das ſich

riſchen Aufwand dieſes ſchäbige Kons mit einer höchſt anſtändigen „ Ratten " :

junkturſtück unter Regie von K. Martin Inſzenierung einführte und auch hier

mit Darſtellern wie Klöpfer, Franck, tüchtige Schauſpieler wie Hans Leis

Granach, Straub, Binder und mit aus: belt, Leonie Duval, Gertrud Kanig ins

gezeichneten Bühnenbildern von C. Klein Feld führte. Hans Knudſen.

Mitteilungen
Die Hauptverſammlung der Geſell : ſchriftſteller, ein Theaterdirektor, ein

ſchaft der Freunde Wilhelm Raa : Schauſpieler und ein Theaterkritiker.

bes findet vom 2. bis 4. Oktober in Aus Anlaß des 150. Geburtstages von

Stuttgart ſtatt, diejenige der Deutſchen Joſeph Goerres hielt die Goerres :Ge :

Dante- Geſellſchaft am 2. und 3. OL: ſellſchaft ihre diesjährige (50.)General

tober in Weimar. verſammlung in der Zeit vom 11. bis

Ein ordentlicher Verbandstag des Deut- 16. September in Coblenz ab. Gleichzeitig

ſchen Schriftſteller : Verbandes fins fand eine Goerres-Gedächtnis -Ausſtel:

bet in Wien vom 2. bis 7. Oktober ſtatt. lung und in den Rheinanlagen vor dem

Auf der Lagung werden zu dem Thema Mittelbau des Schlofjes die Grundſtein :

„ Schrifttum und Theater “ erſte Fach- legung eines Goerres - Denkmals ſtatt.

leute ſprechen , darunter ein Bühnen- Die Association littéraire et artis
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tique, die zum Schuße des Urheberrechts in Hamburg. 50. Geburtstag: am

gegründet worden iſt, hat für Ende Seps 7. Leo Sternberg in Rüdesheim , geboren

tember einen internationalen Kongreß in Limburg a. £.in Limburg a. 1. — 45. Geburtstag : am

nach Warſchau berufen. Zweiunddreißig 19. Bernd Sſemann in Oberſchleißheim ,

Nationen ſind zur Teilnahme eingeladen geboren in Schiltigheim i. E. – 40. Ge

worden , nur Deutſchland, wie ſchon im burtstag: am 16. Armin L. Wegner in

vorigen Jahre, nicht. Dieſe Tatſache will Neu-Globſow , geboren in Elberfeld.

wenig zu ben Beſtrebungen Gemiers: Geheimer Hofrat Franz Munder, Pro:

Paris paſſen, die Bühnenkünſtler Euro- feſſor für neue deutſche Literaturgeſchichte

pas in einer internationalen Organiſa- an der Univerſität München , geboren in

tion zu vereinigen . Bayreuth, iſt am 9. September wenige

Karl Bertſche hat in Wien eine Reihe Monate nach der Feier ſeines 70. Ges

von Handſchriften des berühmten Rangel: burtstags geſtorben . Am 15.September

rebners und Volksſchriftſtellers Abra : iſt in Sena Geheimrat Rudolf Euden,

ham a Santa Clara entbedt. Profeſſor für Philoſophie an der Uni

Der Verlag Eugen Diederichs bes verſität Jena, Nobelpreisträger 1908, ge:

ging am 14. September den Tag ſeines boren in Aurich, 81 Jahre alt geſtorben.

30jährigen Beſtehens. - Am 17. September ſtarb in Prag Hof:

Der Bücher -Bund veranſtaltet vom rat Auguſt Sauer, Profeſſor für deutſche

27. September bis 5. Oktober in ganz Literaturgeſchichte an der Prager Deut:

Deutſchland eine Buchwoche. ſchen Univerſität, 71 Jahre alt, und am

Gedenktage im Oktober : am 16. iſt gleichen Lage in Gaſtein Geheimer Re:

ber 70. Geburtstag von Oskar Wilde. gierungsrat Guſtav Roethe, Profeſſor

Geburtstage im Oktober. -60. Ge: an der Friedrich - Wilhelms-Univerſitāt in

burtstag : am 6. Heinrich Federer in Berlin ,Vorſigenderder Deutſchen Goethe

Zürich , geboren in Brienz; am 23. Walther geſellſchaft, geboren 1850 in Graudenz

Nithad -Stahn in Berlin , geboren ebenda ; (Weſtpreußen ).

am 28. Ernſt Rosmer (Pſeudonym für Der Schriftſteller und Verleger Martin

Elſa Bernſtein ) in München , geboren in Langen, geboren in Antwerpen, Bruder

Wien ; am 29. Georg Engel in Berlin, des bekannten bereits 1909 geſtorbenen

geboren in Greifswald . – 55. Geburts- 55. Geburts- Münchener Verlegers Albert langen, iſt

tag : am 7. Georg Hermann (Pſeudo : in Berlin am 11. September geſtorben.

nym für Georg H. Borchardt) in Neckar- Die Jahresernte bringt im beiliegen :

gemünd, geboren in Berlin ; am 23. den Bogen eine Probe aus Hans Roſeliebs

Nathanael Jünger ( Pſeudonym für Rot-Gelb -Rot “ und aus Walter Eidlig

Diedr.-Joh . Rump) in Berlin, geboren „Die Gewaltigen ".

Verantwortlich: Für Artikel, Beſprechungen und Jahresernte ": Wiu Desper in Meißen, für Zeitſchriften :

Dr. Wilhelm Frels, fürBühnen :Br. Friedrich Michael, fürNeueBücherund Mitteilungen : Ernſt Metelmans,

ſámtlich in Leipzig. Anſchrift der Redaktion: Leipzig, Roßſtr. 5. - In Deſterreich verantwortlidz für die Redaktion :
Leopold Heidrich , Wien1, Spiegelgaſſe 21. - Verlag von Ed. Ävenarius, Leipzig, Portſdedfonto Leipzig

67 292. Die ſchöne Literatur "erſcheint monatlich . Preis für das Kalender- Vierteljahr 2 M. (einſdl. der

monatl. 16 ſeitigen Beilage , Die Jahresernte "). Beſtellungen nimmt fede Budhandlung entgegen. Fallsnidt

durch ortsanſäſſigeBuchhandlungen bezogen werden kann,liefert die Verlagsbuchhandlung Ed. Alvenarius, Leip

zig,Robſte. 5. Þorto proVierteljahr betdirekterZuſtellung 30 Pf.Beſtellung durch Zahlfarte empfohlen .--- An

jeigenpreiſe:BorzugsſeitenIIoM., ſonſtige Seiten So M .. - Seite50 M .. - Seite 25 m . Beilagegebühr bis 8 8
pro Tſd. 13 M.Redaktionsſchluß: 15. des Vormonats. Nachdrud der Original-Beiträge verboten.
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnde

DI

Max Bruns

Von Hanns Meinke

er Name dieſer Überſchrift wird jeden Freund der Dichtung ſofort orien :

tieren : Bruns - ja, das iſt ja der Verleger in Minden, der in einer Zeit,

da der ,, konſequente Naturalismus " noch regierte, in ſeinen Büchern ſchon einen

wahren Orchideengarten bunteſter Seltſamkeiten pflanzte — der als erſter in

deutſcher Sprache uns Barbey d'Aurévilly brachte, als erſter eine Geſamtaus :

gabe Poes, eine Geſamtausgabe Baudelaires , der als erſter Alfred Mombert

brudte, Scheerbarts phantaſtiſche Geſchichten herausbrachte ! Der Freund ſelt:

ſamer phantaſtiſcher Dichtung wird gar kein Ende finden immer neuer rühm

licher Funde dieſes Verlages — aber wenn hier nun ſteht, daß dieſer Auffak

nicht dem Verleger, ſondern dem Dichter Mar Bruns gilt, dann werden nur

wenige Freunde der Dichtung dieſes Werk kennen . Kritik und Literaturwiſſen

ſchaft haben hier entſchieden eine Unterlaſſungsſünde auf dem Gewiſſen : es

fehlt durchaus an Hinweiſen auf ſein wertvolles Werk, und meines Wiſſens iſt

er in keiner Literaturgeſchichte erwähnt : erſt der nächſte Band der Soergelſchen

Literaturgeſchichte wird dieſe Lücke füllen . So ſei denn hier erſtmalig mit einem

andeutenden Fingerzeig das Geſamtwerk des Dichters umſchrieben : Es iſt die

reiche Ernte etwa dreier Jahrzehnte, die der Fünfzigjährige in die Garben ſeiner

Bände gebunden hat.

In den erſten Sammelband, „Die Gedichte “, ſind die frühſten Versbände

„Uus meinem Blute“ ( 1897), „lenz“ ( 1899) und , laterna Magica“ ( 1901)

mit hineingenommen . Ein Blättern darin iſt wie ein Wühlen in alten Ange

denken : da ſind ,, Interieurs “ wie bei Schaukal, ein Trinklied im li-Lai-Pe:

Dehmel- Zone, ein ,, Frühritt “ wie mit Liliencron , da ſind Verlaines ,,Verliebte

Feſte “ — Mallarméſche Stelen werden nachgehauen im heimiſchen Sprach

geſtein und ein Strauß der „Blumen des Böſen " iſt ſchon mit in dieſem

Sammelband enthalten . Aber alle dieſe Ableger aus fremden Gärten ſind ſeiner

eigenen Scholle tief und lebenskräftig eingewurzelt - ziehen aus dieſer be:

ſonderen Scholle ihr beſonderes Arom - : eine unbändig ſinnliche Freude am-

Sichtbaren , Fühlbaren , Schmedbaren , Hörbaren - : eine erobernde Einſchlür:

fung der Welt durch die Tore der fünf Sinne - aber dabei, darüber, darunter :

I
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ein herriſcher und faſt deſpotiſcher Geiſt, dem all dies Sinnliche nur Rohmate:

rial, nur Bildungsſtoff ſeiner überſinnlich -geiſtigen Traumwelten iſt, ein aus:

geſprochen männlicher Geiſt: im ſtürmiſchen Werben , im zwingenden Unter:

werfen, im eigenwilligen Schaffen , „ nach ſeinem Bilde". Die dichteriſche Form

ift oft lođer; ſich bietende Klangmöglichkeiten werden oft mit aufgenommen

ohne geſeßmäßig zu werden – doch iſt eine Vorliebe für üppige Vokaliſation,

ein Ohr für die Zauber der Wortmuſik und eine Neigung für ſtrengere Formen

wie Sonett und Terzine ſchon hier zu ſpüren . „ Ich gebe den Sammelband

meiner Gedichte heute, weil ich fühle, daß die Zeit meines lyriſchen Schaffens

abgeſchloſſen hinter mir liegt.“ So ſteht es im Nachwort der Gedichte. Und nun

zeigt ſich dem Dichter und dem Leſer, daß die Gedichte " durchaus noch nicht

„die“ Gedichte waren, ſondern ein --- wenn auch kräftiger — Auftakt. Die Er:

füllung bringen erſt „Die lieder des Abends “ : Einlöſung aller Verſprechungen

aus dem erſten Bande. Die menſchlich -eigenartige ſtarke lebendigkeit iſt ge

blieben in ihrer wunderbar geglückten finnlich -Überſinnlichen Miſchung: ein

vollkommen harmoniſches Gleichgewicht wie zwiſchen Tieriſchem und Göttlich:

Menſchlichem im Kentaur. Der Künſtler aber hat unendliche Feinheiten dazu

gewonnen. Er iſt durch die ſtrenge Schule Stefan Georges gegangen, iſt immer

fordernder und feinhöriger gegen ſich geworden und doch der Paniſch -Lebendige,

Unſtarre geblieben. So iſt es oft zum Staunen : beherrſcht er die Sprache als

ſein willensloſes Medium ? Muß ſie auf ſeinen Winf alle Tänze aufführen : die

geſpenſtiſchen , die feierlichen, die ſchwülen und bacchantiſchen, die ſchwermüti:

gen und grotesken ? Oder iſt er nur Medium — er nur Sprachrohr, nur Feder,

durch den die Sprache die Wunder und Liefen ihrer Klangzauber, ihrer Sinn :

Bilder und wurzelhaften Verwobenheiten aller Beziehungen offenbaren will?

Ein paar beliebig herausgeriſſene Zeilen mögen es zeigen :

„Wenn herbſtliche Hände die Gärten verläſtern ,

entſperrn ſie Geſpenſter den nächtlichen Neſtern .

In Reigen entſteigen ſie ſchweigenden Eiben ,

zerdrüden mit bückenden Rüden die Scheiben ..."

Die äußere Umzirkung der Lebenskreiſe iſt die gleiche geblieben : im Fühlen , im

Wünſchen , im Wollen – im Wagen. Aber wie haben ſie ſich nach der Liefe hin

vertieft, der Höhe zu überblaut ! Wie ſind die Landſchaften erlebt : durchliebt

und durchlitten : ,, Beſonnter See" — ,,Steppenabend " — , TräumendeZeiche"

- ,, Sdneewunder " — ,, Waſſerfall bei Nacht" — ,Reuſche landſchaft",,

,, Zote Landſchaft " – ſo ſtehen ſie hintereinander und ſind jedes ein rundes

Weltall und Wunder. Die äußeren Umzirkungen ſind dieſelben geblieben : aber

ihr Facettenſchliff iſt unendlich reicher geworden ; Brilliantenſchliff läßt das
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eine Licht im Zentrum ſich kaskadenhaft in allen Farben brechen und ſteigern .

Nie ſind „weibliche Akte und Poſen “ in ſo tief genießender Andacht geſchaut

worden — ,, Geſtalten und Dinge" werden Bild und Sinn und ſo unvergeßbar

ins Hirn gedrückt wie in Wachs. ,, Chriſtliche Kunſt “ und „ Bibliſche Bilder"

eröffnen neue Welten : Der erſte Gedichtekreis ſchön Geſchaffenes im Worte

feiernd und nachſchaffend — der zweite dagegen ſchöpferiſch ſchauend und mehr

das Seelenhafte denn das Bildhafte geſtaltend. Der Kreis der ,, Hände" — drei

zehn Sonette mit ihrem kunſtvoll reimburchdrungenen Epilog – umgreift den

Leſer mit lindem, lieblichem , tröſtendem , heiligem aber auch grauſigem Zauber

- er muß den Schlußvers mitflüſtern : „ und ausgeliefert bin ich allen –

allen !“ Die beiden Gipfelpunkte aber liegen in den Kreiſen ,,Wort und Wert"

und „ Geſänge der Einſamkeit ". Hier ſteht das wahrhaft große Gedicht „ Der

Erzieher“ und läßt die Atemluft ahnen , aus der all dieſe Seelenfackeln ihren

Sauerſtoff ſogen. Aber „Die Lieder des Abends “ ſind trok aller leßter Reife

doch noch „Die lieder des Nachmittags“ : Der Fünfzigjährige iſt noch jüngling

hafter denn mancher Zwanzigjährige und ſeinen Abend hat er noch immer vor ſich.

Ein paar kleinere Gedichtbändchen folgen nun : ,,Nacht-Sonette" errichtet

der Künſtler- Denker wie Statuen, ſeine Dämonen in reine Form zu bannen :

„In Gram und Grübeln wuchſet ihr mir groß.

So weih ich euch, ihr düſtren Nachtgeſänge:

Den mächtigen Manen Michelangelos !"

Phantaſtiſche Feſte “ feiert er in deutſchen Diſtichen, die den Strom der Sprache

wie in eingebornen Rhythmen wogen laſſen : ,, Das Feſt der Sonne " – Eine

Sommerviſion antiker Schönheit und Heiterkeit : das Fleiſch iſt vergöttlicht

kein Kreuz wirft ſchon Schatten Pſyche iſt noch reiner Duft der Fleiſches :

blume. ,, Das Feſt der Lemuren " – Eine Tragi-Groteske ; murrende Spute in„

Moder und Schimmel, die dem Leben ſein Leuchten neiden — Dunſt der Keller:

löcher, wo Aſſeln hauſen : der Dichter ſieht auch ins Dunkle und verſchönt noch

dem Neið ſeine quälenden Feſte mit mitleidend wehmütigem Spotte. „, Loten

meſſe " , erſt jeßt erſchienen , ein wahrhafter Oſtergeſang : „Eure Trauer ſoll in

Freude verkehret werden “ iſt ſein Sinn, den er nicht nur ſagt, ſondern auch ein

flößt und überſtrömt, wo ein Trauernder ſich ihm öffnet.

Zwei große Versſammlungen bekrönen dann das lyriſche Werk : beide in

dieſem Jahr erſchienen, beide ſchon durch einzelne Gedichte in den ,, Liedern des

Abends “ angekündigt : „ Der Garten der Ghaſelen “ und das Terzinenwerk

„ Selige Reiſe ".

In beiden Werken iſt der Ring des Daſeins unermeßlich geweitet: der Garten

hat nicht nur ,, Blumenraſen “ zum Spiel und „ Roſenlauben der Liebe" — er

.
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hat auch ein ,, Eibendidicht“, aus dem „ das Gong" ruft und „ Vergänglichkeit“

als Echo weckt - er hat ein ,,Mohnfeld “ kosmiſcher Träume, wo das Chaos

aus reifer Kapſel Sonnenſyſteme verſät wie Mohnköpfe den Samen : da be:

zaubert die „ lichtviſion “ , da ladet donnernd ,, Der große Ruf“, da tröſtet, adelt,

heilt und heiligt ,legte Einſamkeit“ – da wird das große Rätſel Wort in der

Stimme des Exigen “. Über die Sprache dieſer Ghaſelen wäre eine eigene aus :

führliche Abhandlung zu ſchreiben : das Ghaſel bei Rumi, Rückert, Platen und

Bruns wäre ein Thema, das ich jungen Literarhiſtorikern als Doktorarbeit

empfehle! Hier iſt nur in aller Kürze andeutend zu ſagen, daß ein weſenhafter

Unterſchied zwiſchen allen früheren und dieſen Ghaſelen beſteht: die perſiſche

Form , die im allerleßten tatſächlich der bunte und ſchillernd- ſchwebende Schleier

über die Unform iſt, wird hier mit einem neuen Geiſt erfüllt, daß ſie rund-pla:

ſtiſch Geſtalt wird. Was ich andern Orts ſchon ſchrieb, ſei hier wiederholt: Wie

die perſiſche Schrift in ihrem Stil als ,, raumauflöſend" in die Reihe „,Pom :

peji“, „ Mauriſch “, „ Japaniſch “, „ Rokoko " gehört (Rudolf Pannwiß hat

dieſe Stile als „raumauflöſende“ in dem Buch „ Zur Formenkunde der Kirche"

zuſammengeſtellt als Beiſpiele, denen ſich noch viele anreihen laſſen wie hier

die perſiſche Schrift), ſo gehört auch das Ghaſel dazu : Es iſt kein Kranz, wie

etwa ein Sonett dazu geſchaffen ſein könnte-nicht einmal eine Girlande-der

Faden des durchgehenden Reims hält die Blumen der Bilder und Gefühle nicht

in ſtrenger Reihe feſt : es iſt wie der freiſchwebende, völlig ungebundene Fall

aus einem Füllhorn – lodere Schütte ſich durchſchillernder Schönheit ohne

Formerſtarrung. Und wem das unglaubhaft iſt, wer in dem durchgehenden und

oft doppelten Reim des Ghaſels einen ſtrengen Formzwang ſieht, dem ſei von

einem Kundigen verraten , daß dies einzige Geſeß des Ghaſels gerade die Ver:

lođung zu freiſtem Schweifen iſt! Was auch vom Zauber dieſes Reims ange

zogen wird, - es iſt willkommen und findet ſeinen Plaß ,, irgendwo “" - es iſte

„ überall am rechten Orte“ wie Roſe oder Lilie in der fallenden Garbe des

ſchüttenden Füllhorns ſich hier und da überſchweben können . Rüdert und Pla:

ten haben nun dies eigentlich „ perſiſche “ des Ghaſels übernommen - ganz

natürlich , da ſie vom Überſeßen dazu kamen ; ſo ſind auch ihre eigenen Ghaſelen

Beiſpiele des ,, raumauflöſenden " Stiles . Bruns aber iſt als Dichter und Form :

künſtler liebevoll doch auch verſucheriſch dieſem Gebilde genaht, das ihn, den

Liebhaber des Erotiſchen und Beſonderen, bezauberte -- : nun aber griff er, der

männliche, zu, und ließ nicht nach, bis der leichtſchwebende Schwall des Spring

brunnens unter ſeinem rauhen Zwang zum Rauhreifdom kriſtallte : er hat als

erſter Ghaſelen, die wie mönchiſche Miniaturen gemalt ſind, Ghaſelen , die wie

Medaillen geprägt ſind, Ghaſelen , die wie Kronen und Geſchmeide gehämmert

I /
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ſind , wie Dome gebaut und getürmt ſind. So iſt alſo gar keine Möglichkeit,

etwa ſeine Ghaſelen an denen Platens mefſen zu wollen - es wäre eine Un ::

gerechtigkeit gegen beide Dichter — Denn ihre Ghaſelengebilde gehören nicht in

die gleiche Stilreihe. Wer aber wiſſen will, welche Möglichkeiten in der deuts

ſchen Sprache ſchlummern , der leſe den ,,Garten der Ghaſelen ". Und wer einige

der ſchönſten deutſchen Gedichte leſen will, der ſuche ſie ſich als die ſeinen hier

heraus : denn ganz gewiß iſt nicht jedes für jeden – aber viele werden doch die

,, ihren “ finden....

Die ,,Selige Reiſe " führt durch alle denkbaren Stationen . Sie flicht durch

den ,,Stein “ und um den ,,Schneemann “ ihre Terzinen - geht zu den ,,Müttern “

und durch ,, Nürnberg "— durch den ,, Beichtſtuhl" und die Wogen von ,,Wineta "

–beſucht , die Irren " und verweht mit dem ,, Rauch " — ſie beſucht die ,,Schat

ten des Weltkriegs " und die Toten der ,,Morgue " ſie geht über ,, Leppich "

und durch ,Spiegel “ – reißt mit ſich fort „Die Himmelfahrt der Dome"

und auch „ Die leßte Fahrt “ endet dieſe endlos ſelige Reiſe noch nicht. Das

Sprachliche dieſer Terzinen iſt fugenloſe Mauer. Mit Stäben ſind die Zeilen:

quadern noch verſtählt, und alles ſo unwillkürlich organiſch -geſeßlich wie ge

wachſener Fels. Die Lerzine muß doch - als lebendiges Klanggewächs

einen eigentümlich günſtigen Boden in unſerer heutigen Geiſtigkeit finden ;

denn ſeit den Lerzinen Chamiſſos etwa bis zu den erſten Hofmannsthals

dauerte ihr Winterſchlaf: Nun aber wuchert überall dieſer trächtige Zeilen :

dreibund: es ſeien nur einige der großen architektoniſchen Ballungen genannt:

Die Danteſchen Lerzinen in Georges und Borchardts Nachdichtung die

großen Zeitgedichte von Rudolf Pannwiß : „Das Kind Aion“ und das ,, Euro

päiſche Zeitgedicht “ große Strecken aus Däublers „ Nordlicht“. Auch die

Terzinen der ,, Seligen Reiſe" gehören zur gleichen Raſſe: Aus Wurzeln ge

wachſen, wie Stämme gefügt, wie Mauern gequadert - : die Worte weſend aus

„dem Wort“ und ſo zeitlos genug, um geduldig auf Leſer warten zu können.

Sei zum Schluß verſucht, dies Dichterprofil in eine geometriſche Figur ein:

zufangen : Als Triangulation der Elemente George, Däubler, Mombert. Oder

mit einer Formel, die wie ein Ralauer klingen mag, aber doch ernſter gemeint iſt:

Reiner viriler Rilke“ .

Ein eigener Aufſaß wäre noch dem Proſaiſten zu widmen. Denn natürlich

weiß dieſer Symphoniker des Wortklangs auch alle Regiſter der Proſa zu

ziehen. Aber hier iſt kaum noch Raum die Titel zu nennen : ,, Die Arche" — Von

den Nächten der Flut, der Vernichtung und des Traumes – eine große hym

niſche Proſadichtung, Viſion und Symbolum. „Feuer“ – die Geſchichte eines

Verbrecheng – ein Buch voll ſonderbarer und düſterer Reize — die Stimmung

I /
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faſt zum Gewölk verdichtet aus Weihrauch und Scheiterhaufen - aus jedem

Sag faſt zűngeln verborgene Flammen . „Über den Humor, ſeine Wege und

ſeine Ziele" von dieſem Dichter zu hören iſt verlockend : in ſiebzehn kleinen Ab:

ſchnitten führt er uns den Weg durch die Schule aller großen Humoriſten :

Abkehr von den Menſchen und Befreiung zur Menſchheit. Dieſer Lebenskreis

umfaßt alle Stationen ihres inneren Werdens : der Verzagtheit und des Mutes,

des leides und der inneren Luſt, der Trauer und des Lächelns, der Melancholie

und des erhabenen Gelächters .“ Das Schlußwort aber habe, wenn auch ganz

unvermittelt - der Dichter der Terzinen : dem Blinden legt er in den Mund

was auch von ihm gilt :

„Mir blüht das Ad erhaben und erhellt.

Doch eures Daſeins Bilder ahn' ich bleicher

Als meiner Wunder mildgewohnte Welt — :

Die truntne Nacht macht alle Träume reicher. "
w

Mar Bruns

1. Biographiſches

Mar Bruns wurde am 13. Juli 1876 zu Minden in Weſtfalen als Sohn des Buchdruđerei

befißers und Verlagsbuchhändlers Guſtav Bruns (in Fa. I. C. C. Bruns) geboren und er :

hielt die übliche humaniſtiſche Bildung auf dem Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt. Beſtimmt,

dereinſt das väterliche Geſchäft zu übernehmen , bildete er ſich entſprechend aus, widmete ſich

aber ſchon früh der Literatur und den ſchönen Künſten, in denen er ſich eine möglichſt um:

faſſende Bildung anzueignen ſtrebte. Auch auf philoſophiſchem und äſthetiſchem Gebiete hat

er mehrfach gearbeitet. Als Verleger hat er vor allem bahnbrechend für jene Perſönlichkeiten

zu wirken geſtrebt, in denen der moderne Geiſteine ſozuſagen klaſſiſche Ausprägung gefun:

den hat : Poe, Baudelaire, Flaubert, Wilde, Meredith, Multatuli, Doſtojemſki u . a. Det:

heiratet iſt er ſeit 1899 mit der Lyrikerin und Märchenerzählerin Margarete Bruns.

2. Bibliographie

Zuſammengeſtellt von Ernſt Metelmann

Werke

Der tolle Spielmann . Ein Sang von Liebe. Anbachten . Buch 3. Beſchlagnahmt

Minden : J. C. C. Bruns 1895. (131 S. 80) u. vernichtet.

Der Käufer. Dichtung a. d. Zeit d . Meſſias. Verklärungen . Von 0. legten Schönheiten

Ebb. 1896. ( 175 S. 8°) 0. liebe . Jena : Eugen Diederichs 1900 .

Aus meinem Blute. Gedichte. Ebd. 1897. (91 S. 8°) = Jeßt: I.C.C. Bruns, Minden .

(140 S. 89) Himmelfahrt. Ein Andachtbuch des Geiſtes.

Lenz. Ein Buch v. Kraft u . Schönheit. Ber: Minden : I. C. C. Bruns 1901. (150 S. 89)

lin : Schuſter & föffler 1899. ( 180 S. 8°) = laterna magica. Ein Anti-Phantaſus. Ebo.

Andachten. Buch 1 . 1901. (45, 52 S. 8 °)

Wir Narren ! 1899. Andachten . Buch 2 . Kaleidoſkop. Ebb. 1903. (48 S. 8°)

Nicht im Druck erſchienen . Gedichte (1893-1908). Ebb.1908 .(3748.8°)

Zwei-Einheit. Ein Andachtsbuch für Men- Feuer. Die Geſchichte e . Verbrechens. Ebo.

ſchen. Minden : I.C.C. Bruns 1899. (kl . 8°) 1913. (231 S. kl. 8 ° )

=
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Die lieder des Abends. Der Gedichte 2. Leil. d. Mar Bruns. Ebb. 1918. (48 S. 11. 8 °) =

Ebb. 1916. (314 S. 8°) Uuf ſilbernen Saiten .

Das Feſt der lemuren. Eine Tragi-Groteske. Hölderlin, Friedrich : Gedichte. In Uusno. o.

E60. 1919. (23 S. 8°) Mar Bruns. Ebb. 1918. (48 S. f. 8°)

Das Feſt der Sonne. Eine Sommerviſion . Auf ſilbernen Saiten .

Ebd. 1919. (20 S. 8°) Platen, Auguft von : Gedichte. In Ausw. v.

Nacht-Sonette. Ebb. 1919. (64 S. 8°) Mar Bruns. Ebd. 1918. (48 S. kl. 8°) = Uuf

Die Arche. Von d. Nächten d. Flut, d. Ver- ſilbernen Saiten .

nichtung u. 8. Traumes. Ebd. 1920. (173 S. Droſte -Hülshoff, Annette von : Gedichte. In

kl. 8°) Ausw. v . Mar Bruns . Ebd. 1919. (47 S.

Über den Humor, F. Wege u. F. Ziel . Neu:
kl. 8°) = Auf ſilbernen Saiten .

bearb. u. erweit. Ebb. 1921. (59 S. 8 °) = Hebbel, Friedr.: Gedichte. In Ausw. v. Mar

Zuerſt gedruckt 1916 als Einleitung zu Bruns. Ebd. 1919. (48 S. kl. 8°) Auf

„ Meiſter deutſchen Humors “ .
ſilbernen Saiten.

Garten der Ghaſelen. Ebd. 1925. ( 192 S. 8 °)
Storm , Theodor : Gedichte. In Ausip . v .

Selige Reiſe. Ein Lerzinenkreis durch Raum
Mar Bruns. Ebd . 1919. (45 S. ll . 8°) -

u. Zeit. Ebd. 1926. (261 S. 8°
Auf ſilbernen Saiten.

Lotenmeſſe für ein Kind. Dichtung. Ebb.
Heine, Heinrich : Gedichte. In Ausw. o. Map

Bruns. Ebb . 1920. (63 S. kl. 8°) Auf

1926. (31 S. 8°)
ſilbernen Saiten .

Herausgeber :
Schiller, Friedrich : Gedichte. In Ausw. v.

Mar Bruns. Ebd . 1920. (48 S. kl. 8°) =

Bruns , Margarete : Der Stil unſerer Klei: Auf ſilbernen Saiten .

dung. Mit e. Einl. v . Mar Bruns. Minden : Claudius, Matthias : Gedichte. In Ausm . v .

I. C. C. Bruns 1902. ( 117 S. mit Abb. 8°) Mar Bruns. Ebd. 1922. (48 S. kl . 8°)

Caſtellani, C.: Das Weib am Kongo. Auf ſilbernen Saiten .

Deutſch v. Margarete Bruns. Mit e. Einl. Klopſtock , F. G. (1724-1803 ): Gedichte. In
u. Anm. von Mar Bruns. Ebb. 1902. (283 Ausw. v . Mar Bruns. Ebd . 1922. (48 S.

S. mit Abb. u. Bildnis. 8°)
kl . 8°) = Auf ſilbernen Saiten .

Über Rachilde. Als Einleitung zu : Rachilde : Rüdert, Friedrich : Gedichte. In Ausw. v.

Die Geſpenſter- Falle. Ebd. 1911. (S. I Mar Bruns. Ebd. 1922. (48 S. kl . 8°)

bis 48. 8°) Auf ſilbernen Saiten.

Über Rachildes „ liebesturm “ . Als Un: Uhland, Ludwig : Gedichte. In Ausw. v.

hang in : Rachilde : Der liebesturm. Ebd. Map Bruns. Ebd. 1922. (48 S. kl . 8°)

1913. (S. 188—201 . 8 ° ) Auf ſilbernen Saiten.

Der Volksmund. Spridwörtl. Redensarten.

Geſ. v. Edmund Höfer. Neu hrsg. v. Mar Überſeker :

Bruns. Ebd. 1914. (XXXII, 202 S. kl . 8°) Baudelaire, Charles : Werke. In deutſcher

5. Iſt. Ebb. 1921. (XL, 203 S. kl. 89) Ausg. v. Mar Bruns. 5 Bde. Minden : I.

Deutſche Meiſter -Erzähler. Die Ausw. be- C. C. Bruns 1901–1910 . (8°) — 1. Novel

ſorgte Mar Bruns. 2 Bde. Ebd. 1916. (XV, len u. kl . Dichtungen in Proſa. 1904. (44,

492 S. mit Abb .; XV, 374 S. 8 °) = Meiſter- 287 S.) — 2. Die künſtl. Paradieſe. Lage:

werke d. Weltliteratur. BD 9 u. 10. bücher. 1901. (32, 267 S.) ; 2. Aufl . 1922 .

Meiſter deutſchen Humors v. Eulenſpiegel: (VII, 366 S.) 3. Poes Leben u. Werke.

buch bis Keller, Raabe u . Scheerbart. Ebd. Wagner in Paris. U. a. 1902. (56, 268 S.)

1916. (XXIV, 393 S. 89) Meiſterwerke 4. Zur Üſthetik 0. Malerei u . 8. bildenden

d. Weltliteratur. BD II . Kunſt. 1906. ( 15, 328 S.) – 5, 1. Para :

Bürger , Gottfr. Auguſt : Gedichte. In Aus- lipomena. ( Nachtr. 3. BD 1-4.) 1910. ( 111

wahl v. Mar Bruns. Ebd. 1918. (47 S. S.) — 5, 2. Tagebücher, nebſt e. Anhang.

kl. 8°) = Auf ſilbernen Saiten . 1907. ( 159 S.) — 5, 3. Tagebücher. Krit.

Eichendorff, Joſeph v.: Gedichte. In Ausw. Anhang . 1910. (S. 161-247 .) - Briefe.

/
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1841-1866. Übertr. v. Auguſte Förſter. Neue Zeit. Ig. 17 , Nr 32 v. 6. Mai 1899.

1909. (soi S.) S. 174-177

Baudelaire, Charles : Die Blumen des Bö: Die lyriſche Mappe. Eine buchgewerbl. An:

ſen. In deutſcher Nachdichtung v. Mar u. regung. In : Zeitſchr. f. Bücherfreunde. Ig-4,

Margarete Bruns. Ebb. 1923. ( 158 S. 8°) H. 120. März 1901, Beiblatt. S.445–446.

Genie, Dandysm und Verbrechertum .

Auffäße:
Einige pſychologiſche Anregungen . In :

Decadents (E. Schur u. A. Mombert). In : Archiv für Kriminal-Anthropologie u . Kri:

Die Geſellſchaft. Ig. 14, H. 6 , 1. Qu. 1898, minaliſtik. BD 12, H. 2/3 v. 16. Juli 1903.

S. 368—376. S. 322—333.

A. Mombert u. 0. lyriſche Form . In : Neuer Zum Fall Spitteler. In : Börſenblatt f. d.

Parnaß. Ig. 1/2 (1898/9) .[6 Fortſeßungen .] deutſchen Buchhandel. Ig. 82, Nr 53 d.

Ein Wort zu Holzens neuer Form . In : Die 6. März 1915. S. 303-306.

Über Mar Bruns

Mar Bruns. Sein Weſen u. f. Werk. Mit mentes ( Blätter 8. Bücherſt. am Muſeum ),

Beitr. v. Friß Droop, Herm . Eide, Hanns Wiesbaden . Ig . 3,Oktoberh. 1926. S.7—8.

M. Elſter, Karl A. Kuhlmann, Hanns Kuhlmann , Karl A.: Zu Mar Bruns'

Meinke u. Will Scheller. Nebſt e. Ausw. 50. Geb. In : Deutſche Nordmark. Ig. 7 ,

aus d. Geſamtwerk d. Dichters. Minden : H. I v. Juli 1926. S. 2—5.

I. C. 5. Bruns 1926. (124 S. 8°) lüđe , Theodor : Mar Bruns. Zu (. so. Geb.

Diederichs, Eugen : Bruns oder Spitteler. In : Die literar. Welt. Ig. 2, Nr 28 3.9

Rundſchreiben . Jena : Eugen Diederichs Juli 1926. S. 7.

1915. (3 S. 4 ) Rilke, Rainer Maria , über „ lenz". In :

Dazu Uußerung 0. Redaktion 8. Börſen : Das literar . Echo. Ig . I , H. 21 v . 1. Aug.

blattes. In : Börſenblatt f. d. deutſchen 1899. Sp. 1364--1365.

Buchhandel. Ig. 82, Nr 79 v. 8. April 1915. Scheller, Will : Mar Bruns. Zu ſ. 50. Geb.

In : Reclams Univerſum. Ig. 42, H. 42 d.

Zeitſchriftenauffäße 15. Juli 1926. S. 1111-1112.

Diederich , Franz, über „ Gedichte ( 1893
Über „Feuer“. In : Mercure de France.

bis 1908 )“. In : Das literar. Echo . Ig. 14 ,
Tome 109 de 1. Juin 1914. pag. 651/52 .

H. 19 v. 1. Juli 1912. Sp. 13761377. Zeitungsaufſäße

Eiđe , Hermann : Mar Bruns. In : Ditha Adams, P.: Mar Bruns. In : Münſte:

marſchen . Ig. 2, . 7 v. Mai 1922. S. 2 . riſcher Anzeiger v. 13. Juli 1926.

Derſ.: Mar Bruns 3. . 50. Geb. In : Nie: Droop, Friß : Mar Bruns. In : Mann :

derſachſen . Ig. 31 , Juli 1926. S. 604-605. heimer Tageblatt v. 16. Juli 1926 .

Elſter, Hanns Martin: Der Dichter Mar Elſter, H. M.: Mar Bruns. In : Stettiner
Bruns. Z11 ſ. 50. Geb. In : Börſenblatt f. 8 . General-Anzeiger v. 13. Juli 1926. – U.

deutſchen Buchhandel. Ig. 93, Nr 160 v.

13. Juli 1926. S. 876—877. Kuhlmann , Karl A.: Mar Bruns. In :

Heide , Paul Joſef von der : Mar Bruns. Altonaer Nachr. v . 13. Juli 1926.— U.a.D.

In : Orplid. Ig. 3, H. 4 1. Juli 1926. lewald : Mar Bruns. In : Augsburger

Neueſte Nachr. v. 10. Juli 1926. —U. a. D.

Holz , Arno : Noch einmal „meine“ neue Meinke, Hanns : Mar Bruns. In : Kölner

Lyrik. In : Die Neue Zeit. Ig . 17, Nr 42 v. Tagebl. v. 12. Juli 1926.

5. Juli 1899. S. 494-498 . Scheller , Will : Mar Bruns. In : Köln.

Derſ.: Anti-Phantaſus. In : Der Kyff- Ztg. v. 13. Juli 1926. – U. a. D.

häuſer, linz. Ig. 3, H. I v. 1. April 1901. Sommer, Th.: Mar Bruns. In : Bochu :

S. 8–13. mer Ztg . v . 13. Juli 1926.

Kempf, Hermann : Der Dichter MarBruns. Streeſe, M .: Mar Bruns. In : Darm

Zu ſ. 50. Geb. In : Hauszeitſchrift 8. Sorti: ſtädter Tageblatt v. 12. Juli 1926.

S. 459.

a. D.

S.70–73.
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Zwei nordiſche Bücher

Von Agnes Miegel

er Verlag H. Haeſſel in Leipzig bringt in vorzüglicher Ausſtattung (in

/von Heinrich Goebel herausgegebene Reihe „ Nordiſche Bücher“, die dem deut

ſchen Publikum in beſter Überſeßung neben einigen altbekannten Meiſterwerken

(wie ,, Niels Lyhne“) eine Anzahl bei uns noch wenig bekannter Autoren vers

traut machen will. Unter den legten Veröffentlichungen dieſer Buchreihe ver

dienen ,Die Krabbenbucht “ von Regine Normann und ,, Die Anfechtungen des

Nils Brosme " von Hans E. Kind beſondere Beachtung .*

Regine Normann, die heute faſt Sechzigjährige, die über ein Menſchen :

alter lang aus eigener Wahl als Volksſchullehrerin in Oslo arbeitet, gehört zu

jenen in der nordiſchen Literatur nicht ſeltenen ſtarkgeiſtigen Frauen von aus

geſprochener Perſönlichkeit, die männliche Beobachtung und Darſtellungstraft,

Wirklichkeitsſinn und wahrheitsgetreue Schilderung heimiſcher Menſchen mit

wirklicher Gemütstiefe verbinden und in ihren Schriften immer Frau bleiben ,

ohne je weibiſch oder weichlich zu werden . „Die Krabbenbucht“ , ihr ſpät ver:

öffentlichtes, in Norwegen längſt anerkanntes Erſtlingswerk, iſt auch für uns die

beſte Einführung in ihre lebensvolle Heimatkunſt. Perſönliche Jugenderinne:

rungen aus der Zeit, wo ſie als junge Küſtersfrau unter dieſer Fiſcherwirts

Bevölkerung im Nordland lebte – unter dieſen Menſchen mit dem harten und

engen Leben , in das nur die Religion oder richtiger die Sektiererei ſtärkere Er:

ſchütterungen bringt-, ſpielen in dieſes Buch hinein. Es iſt ein Zeichen ihrer

großen künſtleriſchen Begabung, wie das Perſönliche nur der Umweltſchilde:

rung die Farbe gibt, wie ſich die Erzählung ſelbſt davon frei macht und zum ab

geſchloſſenen , wohlabgewogenen Kunſtwerk rundet. Es iſt die ſchlicht erzählte

Geſchichte der „ Erweđung “ einer Gegend, einer einſamen Gemeinde durch den

wundertätigen ,, Bruder “ Tallakſen – und die Wirkung dieſes geiſtigen Fiſch

zuges auf die ſäuerliche Witwe Per -Nilſens Karen und ihre junge Tochter

Paulina. Das Mädchen bezahlt den egoiſtiſchen Bekehrungseifer der Mutter

mit ihrem Lebensglück und ihrem Leben ſelbſt, die Mutter mit der äußerſten

Gemütsverhärtung, die ſelbſt nicht vor einem Verbrechen zurüdſcheut, und

* Nordiſche Bücher. Hrsg. v. Heinrich Goebel. Leipzig : H. Haeſſel 1926. (kl. 89)

13. Normann, Regine : Die Krabbenbucht. Erzählung. Aus d. Norweg. v. Ellinor

Dröſſer. ( 169 S.) 2.50 M ; Leinen 4.60 M.

15. Kind, Hans E.: Die Anfechtungen des Nils Brosme. Roman. Aus d.

Norweg. v. Ellinor Dröſſer . (334 S.) 4 M ; leinen 7 M.
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zuleßt mit der ewigen Verdammnis gänzlicher Verödung und Vereinſamung.

Die beiden Frauen und die menſchlich vollere, gemütstiefere Lars-Johanß Elſe

ſind mit der gleichen unſentimentalen Liebe zum eignen Volk geſchildert, wie

der Bruder Tallakſen ſelbſt (hier ſpricht manchmal ein faſt niederdeutſcher

Humor), doch bleibt bei allem Adzumenſchlichen ſtets die Glut ſpürbar, die

dieſem Mann den Einfluß auf ſchlichte Seelen ſichert. Die ſo anſchaulich ge

ſchilderte Umwelt dieſer Nordlandsgemeinde, in der die verſchiedenen norwegi

ſchen Stämme und Lappenblut ſich miſchen , deren abgeſchloſſenes, mit Boden :

ungunſt und hartem Klima kämpfendes Leben von dem Ritual allgegenwärtigen

Aberglaubens geregelt wird, erinnert mehr als einmal an Verhältniſſe in

unſerer Heimat. So war es ein glücklicher Gedanke der Überſekerin Ellinor

Dröſſer für die Wiedergabe des hochnordiſchen Dialekts das Platt unſerer

litauiſchen Niederung zu wählen, das hier beſſer am Plaße iſt als etwa das

Platt weſtdeutſcher Stämme. Die Übertragung lieſt ſich dort und im Hoch:

deutſchen ſo flüſſig, daß man es vergißt, eine Überſeßung vor ſich zu haben .

Dieſe Gabe des Sicheinfühlens in die Eigenart des fremden Uutors zeigt

Ellinor Dröſſer auch als Überſekerin in der weit ſchwierigeren Wiedergabe des

Romans von Hans E. Kind , Die Anfechtungen des Nils Brosme". Es ge

lingt ihr, auch dem deutſchen Leſer den Reiz dieſes ſeltſamen , unruhigen,

zwiſchen Weichheit und Sprõde ſchwankenden Stils nah zu bringen und die von

Landläufigem abweichenden Naturſchilderungen Kinds farbig wiederzugeben.

Um dieſer beiden willen wird der zu ſpätem Ruhm gekommene Autor von ſeinen

Landsleuten als einer ihrer Größten geſchäßt. Ein rieſiges Lebenswert — Ro

mane, Novellen , Dramen, Eſſays – liegt hinter dem heute Sechzigjährigen .

Immer wieder beſchäftigt ihn das Problem des Zuſammenpralls der modernen

ſtädtiſchen Kultur mit der erſtarrten ,,mittelalterlichen Mentalität “ der nor:

wegiſchen Bauernbevölkerung, die ihm, dem Landarztſohn , von kleinauf in den

Nordmarken, im ſüdlichen Bergland wie an der weſtlichen Seeküſte gleich ver:

traut war.

Auch ſein in Norwegen als Meiſterwerk anerkannter, 1905 veröffentlichter

Roman „Der fandpaſtor “ (der in der deutſchen überſeßung leider den um:

ſtändlichen und irreführenden anderen Titel erhielt) beſchäftigt ſich mit dieſer

Frage. Nils Brosme, der hochkultivierte, in literariſchen klaſſiſchen Intereſſen

und in Malerei dilettierende Gelehrtenſohn fommt als landpfarrer in eines der

abgelegenen Gebirgstäler im Süden, zu einer Bevölkerung, deren altüber:

lieferter Sittenkoder von Rede, täglichem und feſtlichem Brauch ihm ewig un

verſtändlich bleibt, auch nachdem ſein überlegenheitsgefühl, ſeine Rouſſeauſche

Romantik, ſeine Geiſtigkeit, nach langen Kämpfen kläglich am ſtarren Felſen
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dieſer in ſich einigen Feſtgefügtheit zerſchellen . Er paktiert mit dem mächtigen

Gegner, der ſich in den Geſtalten des ſchlauen und zähen Großbauern Halvor

Bratthus und der verſchmigten lilläfers- Witwe verkörpert. Er paktiert mit

ſeiner weiblich -gütigen , ihm an Menſchenflugheit weit überlegenen Frau Anna,

paktiert mit Bol, der Magd, die ihm als Modell bei ſeinen Malübungen dient,

in denen er ſeine Erotik ungefährlich auslebt. Er paktiert, ſoweit es noch mög

lich , mit ſeinem Kinde – wenn auch Ingrid, liebebedürftig wie die Mutter ,

aber egoiſtiſch und nervös wie der Vater, über den Kämpfen der Eltern mit der

fremden Landkultur und der daraus folgenden eigenen Verbitterung und Ent

fremdung beiden längſt entglitten iſt.

Dieſe ſchlicht erzählte Geſchichte Nils Brosmes, in der es viele glänzenb

geſchilderte kleine, nie ein unwahres großes Erlebnis gibt, ſollte jeder

Deutſche leſen . Nicht nur weil Brosme das Meiſterbeiſpiel iſt von dem abſo

luten Bankrott des überbildeten Städters vor der ihm ärmer erſcheinenden ,

weil unverſtandenen Kultur des fandmannes – ſondern weil dieſer Roman ,

vielleicht über die Abſicht des Autors hinaus, im leßten Sinn ein religiöſer

Roman wird . Es hat etwas Erſchütterndes, wie dieſer „ landpaſtor “ und die

Seinen nie und nirgends chriſtliche Religion, chriſtliche Glaubensſäße als ein

alles regelndes Grundgefühl der Welt und den Menſchen gegenüber empfinden ,

einer Welt, die allerdings außer äußerlichen und nur als Amtshandlung

geübten Formeln dieſes auch nie von ihnen verlangt. Brosme ſelbſt iſt erfüllt

von allen möglichen leeren Intereſſen, von einem ſchwächlichen Heidentum ,

dem Jeſus nichts mehr bedeutet als „ einen beliebigen asketiſchen Religions

ſtifter fremder Völker" – der aber auch das eigne Volk ohne Liebe betrachtet

und - geboren und erzogen zum Führer — nie daran denkt, zu tragen und zu

helfen , weil er ja ſich ſelbſt nie als erlöſungsbedürftig empfindet. So wird

Kinds „ landpaſtor “ zu der eindringlichſten Darſtellung vom Bildungsruin

des germaniſchen Menſchen, dem Brot und Wein des Lebens — eignes Volk

und prieſterliche Religion - in den liebeloſen Händen zu Stein erſtarren , der

Chriſt ohne Chriſtus, der mit den Seinen in aller Fülle Hungers ſtirbt.

-

Romane und Erzählungen

Windler, Joſef: Pumpernidel. Menſchen und Geſchichten um Haus Nyland.

Stuttgart: Deutſche Verlags - Anſtalt 1926. (XI, 488 S. 8 °) Leinen 7.50 M.

ieſe Geſchichte ſeiner Jugend auf Haus Nyland zu Hopſten in Weſtfalen

,
vielen und von Windler ſelbſt überſchäfte „,Lolle Bomberg“. Man darf ſie.
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getroſt neben den bedeutendſten Jugendbeſchreibungen der neueren deutſchen

Poeſie nennen , neben Caroſſas ,, Eine Kindheit “ und Theodor Bohners viel zu

wenig gekanntem ,, Kwabla ". Zwar gebietet Winckler weder über den unwider:

ſtehlichen Zauber der ganz verinnerlichten, ganz geiſtigen Sprechweiſe Caroſſas,

noch über den unaufdringlichen , nur im Geheimen lächelnden tiefſinnigen

Humor Bohners, denn er iſt aus ganz anderem Holze gewachſen als dieſe zwei.

Er lächelt nicht, ſondern er lacht aus vollem Halſe, er hat auch mit nichts hinter

dem Berge zu halten , und es kommt ihm durchaus nicht darauf an , ſich vor

allem Volk ( challend auf die Bruſt zu ſchlagen und ſich einen ganz ungemeinen

Kerl zu finden ; und mit der Sprache nimmt er es nicht immer ſo genau , er

kommt wohl einmal recht hanebüchen daher, das Herz iſt ihm voll und der

Mund läuft ihm über. Aber er hat mit mächtigen und glüdlichen Fäuſten zu :

gepadt und in die ſtrogende Fülle einer Landſchaft, um die ſich die heidniſchen

mit den chriſtlichen Göttern ſtreiten wie einſt und zu Zeiten der Droſte, die Fülle

der wunderlichen und wunderbaren Geſtalten ſeiner Jugend beſchworen . Mehr :

er gibt mit Anekdoten , Spukgeſchichten , Schnurren und mit hiſtoriſchen Ka:

piteln aus dem reichſten Material, mit Beſchreibung weltlichen und geiſtlichen

landesbrauches und ihrer Hüter, mit Darſtellung des Blühens und Unter:

gehens ganzer Volksſchichten (wie in dem vorzüglichen Kapitel über die Zödden

etwa, die bäuerlichen Hanſebrüder Weſtfalens) die lebendigſte und lehrreichſte

Charakteriſtik eines ganzen Stammes der Deutſchen. Denn am Ende iſt nicht

der kleine Joſef Windler, das Lügen - Jobbken, wie er hieß, der Held dieſes

Buches, ſondern das Land ſelber, dem ſeine Liebe gehört, der Hof und ſeine

Herren , die Bäume und der Buſch drum herum , die Anger und die Moore und

ihre Menſchen und Dämonen, die guten wie die böſen. Es iſt viel, wenn man von

einem Buche ſagen kann , das es den waltenden Atem einer Landſchaft, die ges

heime und mächtige Wirkung eines Himmels, einer Erde und ihrer Frucht auf

ihren Menſchen, und die des Menſchen wiederum auf dieſes ſein Stück Welt

erleben laſſe ; und von dieſem Buche Windlers darfman es ſagen. P. Alverdes.

Sürk, Georg : Die Geſchichte von den fleben weißen Kerzen . Stuttgart:

9. F. Steinkopf 1926. ( 101 S. kl. 8 °) Halbleinen 2.50 M.

s ſind Geſchichten von Entſagung, ſtiller Demut, von Überwindung durch

die Kraft der Seele und einen Glauben an eine große Weltordnung, von

Uufopferung aus reiner Nächſtenliebe, von Liebe und Sehnſucht, die in dieſem

Buche unter dem Geſichtswinkel „groß das Kleine“ erzählt werden. Alle jene

Menſchen , die hier in der Erinnerung eines gereiften Mannes, der ſeine Ferien

in den Bergen zubringt, lebendig werden , lebten oder ſtarben zumindeſt in

dem Glauben an ein land, „ da ſich des Herzens tiefſtes Sehnen ſtillt, da alle
/
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Rätſel fich wunderſam löſen ". Der Schaß einer Lebensweisheit aus Einfalt,

Liebe und Glauben wird in den ſieben Kleinen Erzählungen , die gut und knapp,

aus einer menſchlich -vornehmen , chriſtlichen Geſinnung heraus geſchrieben

ſind und denen manchmal auch ein gewiſſer Humor nicht fehlt, dem Leſer dars

geboten . A. Illersperger.

Hellen, Eduard von der: Höhere Kindſchaft. Erzählungen. Stuttgart: Union

Deutſche Verlagsgeſellſchaft 1925. (221 S. 89 Leinen 5 M.

enn ein Wiſſenſchaftler als produktiver Dichter auf den Plan tritt, macht

man eine bedenkliche Miene. Diesmal aber iſt die Skepſis unbegründet.

Die ſechs Erzählungen dieſes anſprechend gebrachten Bandes bekunden ein

fabulierend -beſinnliches Lemperament, das nachdenklich Geſchichten aus dem

Menſchenleben flüſſig und feſſelnd zu Gehör bringt, am eindringlichſten wohl

in der Titelnovelle oder der Kindheitsgeſchichte „ Der Weihnachtsmann ".

Georg Hallmann.

Heynice , Kurt: Sturm im Blut. Erzählung. Leipzig: Eugen Kuner 1925 .

(75 S. 89) Leinen 3 M.

Matthießen , Wilhelm : Regilindenbrunn. Eine überaus romantiſche Ge

ſchichte. Ebd. 1925. (133 S. 8 °) Leinen 4 M.

Aramer, Erich : Armer Jonas. Erzählung. Ebd . 1925. (138 S. 8°) Leinen 4 M.

rei ſchmucke Bändchen . Belanglos im Stofflichen , alſo nicht eigentlich

Heynides wenig

glaubhaft konſtruierte Enoch Arden ,erzählung“ fladert zwiſchen Stilen,

rebet in Zungen und bricht ſich die Zunge dabei. Wie ein Konzept, das Ballade

werden möchte oder Szene, ſtüdt es Rhythmen aneinander, aber nichts fließt.

Man ſieht die Qual des Dichters um die Gnade des Wortes. — Matthießen

hat die Gnade des Wortes. Dies wunderbare Spiel mit dem Laut. Die laut:

prägende Muſikalität. Er ſagt: Regilindenbrunn . Und ſchon iſt Dichtung. Er

ſagt: Kabeuschen . Und man lacht. Die Namen ſeiner Räuber ſind Kleinodien

der lautkunſt : Dühz Katfeller, Kerze Klafotfeßer, Schofel Piskenpeh, Reſuff

Straußknaller, Kükam Zwengering uſw. Darin ſißt ſeine Poeſie – und in

den weichen , fallenden , romantikſimpelnden Strophen ſeines Singſang. Was

er erzählt, iſt töricht und albern Gefaſel und will wohl nichts anderes ſein.

Seine Bilder ſind die abgegriffenſten der Welt ; er iſt ſo bequem , ſich nicht

lange zu befinnen , aber er hat die Gnade des fautes. Er malt mit Morten . Er

komponiert in Silben . Man kann ihm nicht böſe ſein . Und nun kommt

einer, der hat den Lon. Auch ein Lyriker, wie's ſcheint. Auch einer, der nur ſo

daherlallt, was ihm Geſicht wird. Und es wird ihm Geſicht! Er erzählt ſo

wenig wie die anderen beiden, aber er phantaſiert wie ein Berauſchter, wie ein

Fieberkranker. Er lallt unterm Alb . Dieſer ,,Arme Jonas " Erich Kramers

DespitetheCurit.Intereſſantals Grenzfälle.
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wäre nichts als ein pathologiſcher Fall, akute Angſtpſychoſe, wäre da nicht die

atmoſphäriſche Kraft eines Dichters, wäre da nicht der Ton, der ganz fachliche

Leſer in den Bann einer Atmoſphäre ſchlägt, die das Adtägliche ins Sonder:

bare ſteigert. Dieſer Ton iſt nicht unbedingte Eigenart Erich Kramers ; es iſt

der Ton Hofmannsthalſcher Szenen, Rilkeſcher Gedichte, der Strindbergton

der Kammerſpiele“, der Wozzekton eines Büchner, aber aus dem Munde

dieſes jungen Dichters tönt er glaubhaft, eigen , ſchwermütig wie ein dunkles

Saiteninſtrument. Richard Euringer.

Lapp, Adolf : Die Srift Gottes. Berlin : 9. M. Spaeth 1925. (204 S. 8)

Leinen 6 M.

wei Erzählungen : zweifaches Ringen , um die Schwingungen der Seele,

um die tauſenderlei unſagbaren Dinge zu ſagen und zu deuten und die

verwirrende Fülle überreicher und faſt abnormer Gefühle zu klären . Daß dann

die erſte der beiden Erzählungen : ,, Lolborouque" nicht ganz gelingt, im Laſten :

den und in zu geſuchter Handlung ſtecken bleibt, hebt nur den Wert der ungleich

intuitiver empfundenen ,, Drift Gottes “, in der in faſt erſchreckendem Maße die

einſame Größe und die übermächtige Spannung eines Gott und Menſchen

Entwurzelten zu lebendiger, glaubhafter Darſtellung gebracht wird. Die zu

Anfang gegebene Schilderung aus einer über 3000 Meter hoch gelegenen Schuß:

hütte und des morgendlichen Aufbruches der Bergſteiger läßt in ihrer prāg:

nanten und plaſtiſchen Klarheit ein Mehr dieſer Art Darſtellung verlangen.

Erik Schaal.

Jordan , Emil L.: Gerda Mary. Ein Spiel um d. Frau zwiſchen Bremen u. Rio.

Leipzig : E. Haberland 1925. (146 S kl. 8 °) Halbpergament 4 M.

lirt, und ein wenig mehr als dies, auf der Überfahrt von Bremen nach Rio

de Janeiro gibt eine amüſante Staffage zu dem ernſteren und bedeutenden

Hintergrund des wirtſchaftlichen Aufſtrebens deutſcher Überſee- Raufleute.

Sehnſucht nach fremden Ländern blüht auf, Glanz der Jugend leuchtet, und

unbekümmertes, tatkräftiges Leben ſiegt über Enttäuſchung und Alltag.

Erik Schaal.

Deffin , Marimilian 6.: Klaus Unruh. Die Geſchichte e . Berufung. Braun

ſchweig : H. Wollermann 1926. (236 S. 8°) 3 M ; Leinen 4 M.

in aus der Jugendbewegung unſerer Lage erwachſener Roman , welcher die

Gärungen und Wirrungen in einer jungen Mannesſeele und das Durch:

ringen zur Erkenntnis ihrer eigentlichen Berufung ſchildert. Es ſteckt viel ernſtes

Wollen in dem Buch , dem das Können freilich noch nicht die Wage hält. Der

dichteriſche Ausdruck iſt noch konventionell, iſt nicht der der ſympathiſchen Per:

ſönlichkeit, die wir hinter der Erzählung vermuten dürfen. Karl Bienenſtein.

Fede
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Jocs

Volks: und Jugendlektüre

Schremmer, Wilhelm : Erzählungen aus den Schlefiſchen Bergen. Frant.

furt a. M.: M. Dieſterweg 1925. (224 S. 8 °) Halbleinen 4.80 M.

chremmer hat ſich bereits durch eine Reihe volkskundlicher Arbeiten einen

guten Namen gemacht. Jegt tritt er mit einer Sammlung ſchleſiſcher

Erzählungen hervor, die alle Beachtung verdienen . Sie geben ſcharf umriſſene

Bilder aus der Geſchichte und dem Volksleben Schleſiens, bringen durchweg

raſte, eindrudsvolle Handlung in ſpannendem Aufbau und zeichnen vor

allem die Menſchen mit Naturtreue und Lebensmahrheit. Darum hat dieſer

Band nicht nur literariſchen , ſondern auch volkskundlichen und kulturgeſchicht:

lichen Wert. Allen Landsleuten wird er Freude und Genuß bereiten , allen

Landfremden aber möge er künden vom ſchleſiſchen Volkstum und ſchleſiſcher

Eigenart. 5. Janßen.

Sachfiſche Dorfgeſchichten . Ausgew. u . eingel. v . Wilh. Müller - Rüdersdorf

( Dorfgeſchichten . 4.) Berlin : M. Warneck 1925. (285 S. gr. 89) Leinen 4.50 M.

m Rahmen der von der Freien Lehrervereinigung für Kunſtpflege in Berlin

herausgegebenen Sammlung ,,Dorfgeſchichten " nimmt dieſer neue Band

einen gewichtigen Plaß ein . Der Herausgeber ſelbſt ſteuert in einem ausführ

lichen Abriß ſächſiſcher Volksdichtung einen weſentlichen Beitrag zur Literaturs

hiſtorik bei, während ſeine Auswahl mit Namen wie Kurt Arnold Findeiſen ,

Rudolf Heubner, Wilhelm von Polenz, um nur die bekannteſten zu nennen ,

durchaus Niveau zeigt und auch über den Rahmen der lokaldichtung weit

hinausgeht . Daß auch junge Talente, wie der viel verſprechende Mar Zeibig,

ausführlich zu Worte kommen , mag der Empfehlung dieſes auch äußerlich

ſchönen Buches nur dienlich ſein . Heinrich Zerkaulen.

Siergeſchichten . 2 Bde. (Hausbücherei. 66/67 .) Hamburg : Deutſche Dichter.

Gedächtnis -Stiftung 1925. ( 118, 115 S. mit Abb . fl . 89) Je Halbleinen 2 M ;

Leinen 3 M.

wei Bändchen guter novelliſtiſcher Tiergeſchichten von Bonsels, löns u. a.

Wenn nur Papier und Ausſtattung nicht ſo gottverlaſſen miſerabel wären.

Jörn Oven.

Das Philo vom Walde.Buch . Eine Ausw. v . Marie Klerlein . Geleitwort v .

Hermann Stehr . Breslau : Oſtdeutſche Verlagsanſtalt 1926. ( 156 S. , 1 Bild . 8 °)

2.25 M ; Halbleinen 3 M ; Halbleder 4.50 M.

Rotter, Karl : Unſer Eichendorff. Ein Lebensbild d . Dichters, d . Volke u . d .

Jugend dargeboten. Ebd. 1926. ( 102 S. 89) 1.80 M ; Halbleinen 2.50 M.

ücher, geſchaffen wie für Volksbüchereien. Dder, noch beſſer, für liebevoll

gepflegten Eigenbeſiß bildungshungriger und noch dankbarer Seelen.

Die Bändchen ſind hübſch betreut. Hier darf man zuraten. Georg Hallmann .

3

B
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Brehms Sterleben . In Ausw. hrsg . u . bearb . v . Carl W. Neumann . 6 Bde mit

150 Taf. Leipzig : Reclam 1925. (687, 590 , 738 , 724 , 728, 776 S. kl. 8m se

Leinen 6 M ; Halbleder 8 M.

rehms Tierleben iſt ein klaſſiſches Werk, deſſen Bedeutung auch nicht

dadurch geſchmälert werden konnte, daß neuere Forſchung manches zu

ergänzen fand; denn ſeine Bedeutung ruht in der ſchönen Menſchlichkeit

des Verfaſſers und in ſeiner meiſterlichen Darſtellungskraft. Mit Recht führt

daher Neumann zu Brehms Originalfaſſung zurüd, die ſpätere Bearbeiter

allzu ſehr verderbt hatten . Nur das Notwendigſte wird ergänzt und geändert.

Erhalten bleibt überall die prachtvolle Sprache und lebendige Darſtellung.

So darf man für die ſchöne handliche Auswahl dankbar ſein . Vor allem unſerer

Jugend und den Volksbüchereien ſei dieſe Faſſung empfohlen.

Johannes Demmering.

Rapherr, Egon von : Möff Pürzelmann . Die Beſchichte e. wilden Schweines.

Mit 18 Zeichn . v . Paul Haaſe. Stuttgart: Deutſche Verlags -Anſtalt 1926.

( 143 S. 89) Leinen 4.50 M.

Derſ.: Das Steppengeſpenſt. Ein Buch von Menſchen u. Wölfen. Dresden :

Deutſche Buchwerkſtätten 1925. (205 S. 89) Leinen 5.50 M.

in weſtliches und ein öſtliches Buch von einem Jäger, der mit dem Flinten:

lauf Geſchichten in die Luft ſchreibt. Unſentimentale, harte, heitere, menſch

liche Geſchichten von allerhand Säuen und Wölfen. „ Pürzelmann “ , fein,

ſaftig, von einer reinlichen Brutalität, wirkt wie ein Luſtſpiel, „ Das Steppen:

geſpenſt “ wie ein düſteres Heldenepos, das durch die — übrigens nicht ganz

ſtilreine Krieg-Revolutions - Parallele ins grauſig Groteske wächſt.

Richard Euringer.

Frithjof. Dargeſt. v . Wilh. Plak . Geleitwort v . Heinr. Lhokky . Zeichn . 4. John

Dähmcke. München - Grünwald : Haus Lhokky Verlag 1925. (197 S. 49) Pappe

5 M ; Leinen 7.50 M.

ie alte Frithiofſage, in Proſa, neu erzählt. Man ſoll froh ſein , wenn ſolche

Stoffe der Jugend wieder eingängig geboten werden. Darum ſei auch nur

leiſe darauf hingewieſen, daß in der Ausführung der Aufgabe nicht alles ganz

glatt iſt. Der Stil ſchwankt oft bedenklich zwiſchen altgermaniſcher Heldenrede

und banaler Gegenwartswendung (ſo z. B. wenn der Held auf dem „Thing"

ſeinen „ tiefgefühlten " Dank ausſpricht !), oder ſprachlich herrſcht Unſicherheit

oder gar grobe Nachläſſigkeit (ſo z. B. ſteht ,,dereinſt “, wo ,,voreinſt “ gemeint

iſt, oder gar : ,,da er ... ſich des Jungen ( !) ...nicht widmen konnte“ !!).Alſo,

das ſino Entgleiſungen, die eine auch nicht pedantiſch eingeſtellte Kritik mo:

nieren muß. Wer für die Jugend ſchreibt, hat doppelte Verantwortlichkeit!

Georg Hallmann.
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Lyrit

Pannwit , Rudolf : Urblid. München - Feldafing : Verlag Hans Carl 1926.( 122 S.

89) 5 M; Leinen 7.50 M.

ie erſte Gedichtſammlung von Rudolf Pannwiß. Er hat reifen laſſen und

gibt nun eine erſte Früchte-Wahl. Ich bin überzeugt, daß vielen das Buch

unzugänglich bleiben muß. Es erfordert Einfühlung und Denken . Denn Pann

wiß hat die Tugenden der Verſchwiegenheit und des Abſtands. Er geht vor

ſichtig mit ſich ſelbſt und mit der Natur um , und zwar in einem Maße, daß mit

unter die Dichtung faſt zu verſchwinden , ſich zu vernichtigen ſcheint. Oder aber

die Worte kommen fremd und ſeltſam von weither. Dafür muß man ein Or:

gan haben , indem man nicht nur Goethe- ſondern auch Hölderlin -Sprach

gefühl braucht, um hier einzudringen . Manches iſt noch urhafter, überzeitlicher

wie aus Hellas oder Buddho- Gefilden. Wörtliche Lehren, Spruchweisheiten

ſind nun aber kaum zu entnehmen , doch Haltung und Weihung. Es iſt ja dieſes

ein ſonderbar Geheimnis : ſimpelſte Wörter werden heilig durch die Ordnung

ins Ganze. Manchmal ſtört allzubewußte Vokaliſation , die den Sinn um des

Klanges willen ſchädigt. Wenigſtens entſteht dieſer Eindrud . Aber im Ganzen

iſt alles ſehr ernſt, ſehr glühend, ſinnlich -Überſinnlich , doch nicht fladernd,

ſondern gebändigte Glut, uralter Mein im Pokal. Themata ſind hier nicht als

die großen und ewigen. Nicht überall iſt die Höhe ſo wie in dem Gedicht: Selige

Höhe, das Pannwiß ſchreibt:

Ewige glut iſt ! es blauet die veſte Ewige glut iſt! das meer und die erde

Über den Bergen voll währendem ſchnee Sind wie die ſonne und groß wie der wind.

Unter den ſteineichen lohet die erde Ewige glut ift! golddonner der welt - e8

Unter den pinien atmet das meer. Schlägt in dem åtna ein heiliges herz.

Ein dauerhaftes Buch , das ganz für ſich iſt, dem eine kurze Anzeige nicht genug

tun fann. Wer ihm nicht etwas verwandt iſt, wird es nicht leſen können.

Rudolf Paulſen.

Hilger, Joſeph : Vom Fels zum Meer. Rhein. Lieder u. Balladen . Berlin :

Alemania- Verlag 1926. (385 S. gr. 8 °)

in Versbuch deutſcher Liebe zum Rhein. 380 Seiten ( Großformat) Ge:

eine „ poetiſche Rheinreiſe “ unternommen , deren Frucht der ſtattliche Band iſt.

„ Unauslöſchliche Eindrücke auf das Dichtergemüt, hervorgerufen durch die

Reize landſchaftlicher Schönheiten , perſönliche Erlebniſſe, Gedichte, Sagen

und Kultur des Volkes im ganzen Stromgebiet des deutſchen Rheins mit

allen ſeinen Nebenflüſſen , ſind in Liedern und Gedichten ausgeklungen“, heißt

es im Geleitwort. Gönnen wir dem alten Herren mit dem jungen Herzen die

Freude an ſeinem Werk, unverkümmert ! Georg Hallmann.
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Bergmann, Hilda : Die beiligen Reiber. Gedichte. Wien : Paul Rnepler 1926.

( 128 S. 89)

as bekannte Gemälde von Hans Thoma : ,, Sehnſucht" hat dieſer Gedicht:

"

i

ſtarken Flügelſchlägen der Sonne entgegen rauſchen , ſind das Symbol für

dieſe dichteriſchen Geſtaltungen. Aber nicht Thoma, ſondern Rilke gibt den

Heimatboden dieſer Dichtung her, die von einer leidenſchaftlichen , glühenden

Seele zeugt, die ſich wohl „ körperſchwer “ fühlt, aber auch um die herrliche Frei:

heit des Schöpferiſchen weiß. Von den 3 Abſchnitten : der Menſch, der Genius,

der Gottſucher iſt der legte der ſtärkſte. Hier iſt das Gefühl am lebendigſten

und ſtrömt am unmittelbarſten aus dem Zentrum . Freilich ſind dieſe Gedichte

auch am gedankenſchwerſten und wenn es auch ſo iſt, daß nicht das Denken,

ſondern das Schauen den Lyyriker ausmacht, ſo hat doch ſtellenweiſe ein reines

Feuer einen großen Ausdruck gefunden. Wenn ſich die Dichterin von ihrer Ab

hängigkeit von Rilke freimachen könnte, ſo würde ſie gewiß viel Wertvolles

ſchenken können. Monica von Miltis.

Euringer, Richard : Das berzhaft Sprüchl.Büchl wid ſagen Neue An-,

Auf- und überſchriften für Häuſer, Mauern, Bänt, Siſch , Wänd und

alerband Gerät demnach Das deutſche Epigramm oder Kreuzfideles

Inventarium . Heilbronn : Walter Seifert 1925. (74 S. 89) 1.50 M.

er ſpigwißige Euringer läßt Atömchen von ſich, und meint, es würden bei

genügender Lourenzahl Brummkreiſel draus . Ich kann nicht recht zu :

geben, daß das Erperiment überzeugend gelungen ſei. Gerade der Humor

braucht eine Plattform , mit Eſprit kann man nur - entſprechend - ein Riant

Rien deſtillieren . Vielleicht durchwandert der Kreuzfidele mal ein heſſiſches

Dorf und rettet von den immer mehr verſchwindenden Hausſprüchen einige

Hundert. Wieviel tiefe und herzwarme Volksweisheit ſteht darunter. Ich glaube

nicht, daß man ſo was perſönlich produzieren kann. Friß Rostos fu .

Deutſche Liebeslieder. Geſ. u . hrsg . v . Julius Zeitler. Hellerau : Avalun - Verlag

1926. (331 S. kl. 8°) Kartoniert 5 M ; Leinen 7 M ; Leder 14 M.

ine hübſche Sammlung der ſchönſten deutſchen Liebeslieder von den ål:

teſten Zeiten bis zu Storm und Keller. Ganz reizend gebrudt und aus:

geſtattet. Ein ſchönes Geſchenk für alle Liebenden. Will Vesper.

Schmüder , Elſe: Die tauſend Schritte. Gedichte. Paderborn : Ferd . Schöningh

1925. (111 S. 8°) Pappe 4 M.

fus einer nicht immer muſikaliſchen Sprache ſind Gedichte ſtart perſon:

D

i

am eheften
Widerhall in weiteren Kreiſen finden . Eliſabeth Maderno.
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Voer

Fremde Literatur

Bojer, Johan : Der Mann mit den Masken. Roman. Uus d . Norweg. v .

9. Sandmeier u . S. Angermann . München : C. H. Beck 1926. (215 S. 8 °) 4 M ;

Leinen 5.50 M.

or Jahren erſchien in einer Berliner Zeitung der Roman : ,, DerGefangene,

der ſang “. Das war eine höchſt verwunderliche Geſchichte von einem

rotwangigen Burſchen Andreas, der, eines älteren , buďligen Mädchens Kind,

in nordiſcher Bergwaldeinſamkeit aufwächſt, pfleglos, ohne Geſpielen , aber

doch nie allein . Denn dieſem robuſten, wachen Knaben iſt eine Gabe verliehen,

die wie das Geſchenk eines Trolls anmutet : er iſt beherrſcht von dem unwider :

ſtehlichen Drang, die unabläſſig beobachteten , faugend ſtudierten Geſichter der

ſtumpfen Alltagsmenſchen ſeiner Umgebung durch irgend einen ſtupenden Vor

fall plößlich zu verwandeln , ,, es ſoweit zu bringen , daß ſie ihn anſtarrten ".

Der Reiz für ihn iſt dabei, „ daß er das Ganze als ſpannend empfand. Wie

würde es gehen ?" Und iſt es gelungen , ſo erfüllt ihn ein Rauſch „,fein wie

Sonnenſchein “ , neben dem alle anderen Verlodungen der Welt nichts ſind.

Auf die ſchon nicht mehr unbedenklichen Streiche der Kinderzeit folgen die

bereits bedenklichen und folgereichen Unternehmungen des Halbwüchſigen,

und ſchließlich wird alles, was er anfängt, eine Kette von Schwindel, Betrug,

Hochſtapelei. Ihn ſelbſt aber berührt das alles überhaupt nicht, weder in den

Folgen für die Betroffenen , noch für ihn , und er wandert gelaſſen und mit

immer geſpannter Aufmerkſamkeit durch die Gefängniſſe und Menſchen da:

hin , monomaniſch, wie nur ein großer Künſtler, ſeinem unwiderſtehlichen

Drang lebend : Menſchen in ſich zu verwirklichen. ,, Es waren Stimmen in mir,

die nach neuer und immer neuer Menſchenform verlangten, es waren für mich

Studien, Entwi& lung, Ewigkeitsbedürfnis, Leben.“ Die Geſchichte endete fo,

daß der „ glückliche Gefangene ... in ſeiner Zelle auf und ab ging und ſang“.

Das vorliegende Buch geht weiter. Der reife Mann, gequält und umgetrie

ben gleich Ahasver, macht den Verſuch , ſich zu finden , ſich ſelbſt, den er aus

allen ,,Masken“, die er war, nicht mehr herauskennt. Der Verſuch , der dann

doch ſcheitert, „ den Stoff in ihm zu einem guten und ehrenhaften Menſchen ...

ſich von ſelbſt formen “ zu laſſen , iſt — wie das ganze Buch — ein Werk von

ſo tiefſinniger und herrlicher Eindringlichkeit, daß man eine ganze Abhand

lung darüber ſchreiben müßte, wollte man auch nur einen Abglanz des Ein:

druđes geben , den dieſe hohe, wundervoll tiefe, poſenloſe Dichtung macht.

Johan Bojer iſt nach dieſem Werk - der Doppelten , ſonſt ſo leicht gefähr:

lichen Arbeit eines Künſtlers aus zwei Lebensaltern - einer von den großen

Dichtern der Menſchheit. Georg Hallmann.
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Oftenſo , Martha: Der Ruf der Wildgänſe . Roman . Aus 8. Amerif. d .

A.Wiesner -Gmeiner. Wien :Rikola- Verl. 1926.(426S.8 °)6.50 M ;Lein .7.50 M.

Dan denkt an Zola. Man denkt an Hamſun. Man greift „ geſteigerte Ge:I/

I

AM

Szenen wie den Ringkampf der Liebenden. Alles ſcheint groß, bedeutend, und

der 15000 Dollarpreis der engliſch -amerikaniſchen Verleger, den die Ver:

faſſerin errungen , imponiert. Und doch keine originale Dichtung erſten Ranges,

eher ein — echt weibliches — Nachformen großer Vorbilder. Dabei verſagt das

Menſchliche. Die ,, Feine “, die mit der ſeidenen Unterwäſche, die „ Gebildete“

bleibt doch protegierte Idealfigur der Verfaſſerin. Sie iſt - aus der Stadt -.

gekommen, dieſe unterdrückten Erdkinder zu „ erlöſen ". Man denkt an Knut

Hamſun, und ſiehe, es geht über Ibſens Nora nicht hinaus ! Und ſo klingt der

Titel dieſes ſeitenweiſe wunderbaren Buches ſchließlich faſt wie Jronie.

Richard Euringer.

Der unbekannte Doſtojewſtt. Hrsg. v . René Fülöp -Miller u . Friedrich Ed .

ſtein. Mit Bildbeigaben u . Fatſ. Aus d . Ruff. v . Vera Mitrofanoff-Demelič.

München : Piper & Co. 1926. (XV, 538 S. 8 °) 12 M ; Leinen 15 M.

in ſeine große Doſtojewſkiausgabe, welche als die beſte in Deutſchland

Periſtierende anerkannt iſt, ſchließt der fleißige Verlag eine Reihe von Bän:

den an, die bisher hauptſächlich biographiſchen Dingen gewidmet waren ( kes

benserinnerungen von Doſtojevſkis Gattin u. a. m.). Nun macht er aber mit

dieſem Band einen großen Schritt vorwärts. Die beiden Herausgeber haben in

Verbindung mit anderen ſich des literariſchen Nachlaſſes des Dichters ange:

nommen . Dieſer Nachlaß hat ſonderbare Schickſale erlebt und wird ſie noch

7. L. fernerhin haben. Von einem zugänglichen Teile jedoch hat man in dieſem

Band Unveröffentlichtes vereinigt, Entwürfe, andere Faſſungen , Skizzen,

Pläne, Varianten , — vereinigt durch einen geſchickt verbindenden Tert, dem

Briefe des Dichters zu der betreffenden Angelegenheit hinzugefügt ſind. Es iſt

ein Stückchen Philologie, das da zuſammenkommt; nicht Philologie im ſtreng

erakten Sinn,wohl aber produktiv. Manſchaut in die Arbeitsweiſe Doſtojewſkis,

man ſpürt ſein Taſten und Vor-bilden . Allerdings wird nur derjenige den fn:

halt dieſes Bandes würdigen können, der Doſtojewſki genau kennt, nur ihm

erſchließt ſich der Eigenwert all dieſer vielen Dinge vielerlei Art. Der Verlag vet:

dient lebhaften Dank. Denn er hat die koſtſpielige und mühſame Arbeit zur

Doſtojewſliforſchung gewagt und trefflich ausgeſtattet. Dafür kann er aber

auch ganz für ſich allein den Ruhm beanſpruchen, durch dieſe gediegenen Publi

kationen eine gründliche Beſchäftigung mit Doſtojewſki überhaupt erſt zu er:

möglichen . von Grolman.
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Die Edda . Übertragen u. erläut. 8. Otto Hauſer. Weimar: Aleg. Duncker 1926 .

(432 S. 89 7 M; Leinen 8 M.

er Selbſtbeſinnung germaniſchen Geiſtes auf ſein eigentliches, nicht

-

zo

vermiſchung beeinflußtes, überlagertes, ſchier verwiſchtes eigenes Weſen

dieſem Ziele der germaniſchen , wie der nordiſchen , raſſekundlich orientierten ,

Bewegung – dient auch dieſe Edda-Übertragung des vielgewandten Ver

faſſers. Das Neue an den ſtaunenswert reichen und ausführlichen Erklärungen

und Erläuterungen iſt der Verſuch der Deutung durch Beziehung auf das

Sternall. ,, Erſt durch die (hier erſtmalig dargelegte“ ) Erkenntnis der ſternlichen

Beziehungen werden die eodiſchen Gedichte eindeutig klar verſtändlich .“ „ Ein :

deutig klar verſtändlich " das iſt wohl ein bißchen viel geſagt. „ Erſt durch die

Erkenntnis, daß es ſich um Sternvorgänge handelt, kommt man dazu, den

altgermaniſchen Glauben richtig zu verſtehen .“ Das mag eher gelten. Es ſcheint

tatſächlich ſo , daß hier ein neuer , gewichtiger Anhaltspunkt gegeben iſt. Das

Thema ſteht zur Diskuſſion. Georg Hallmann.

Die Erzählungen aus den Sauſendundein Nächten . Zum erſtenmal nach d .

arabiſchen Urtert übertr . v . Enno Littmann . BD 3 u . 4. Leipzig : Inſel- Verlag

1925. (875, 872 S. 89) Leinen 10 u. 12 M.

wei neue Bände der klaſſiſchen überſegung von Tauſend und eine Nacht,

die erſte deutſche, die unmittelbar aus dem Arabiſchen überträgt und die,

wie auch die vorliegenden Bände zeigen, einen ganz neuen und überwältigen :

den Eindruck von dem originalen poetiſchen Stil der unſterblichen Erzählungen

gibt. Erſt jeßt hat man eine getreue Vorſtellung von ihrer edlen künſtleriſchen,

ihrer ,,arabesten " Form . Eine andere Ausgabe als dieſe ſollte für Erwachſene

nicht mehr in Frage kommen. Will Vesper.

Hautland, Andreas : Die Nornen ſpinnen . Roman. Aus d . Norweg.v . S. An.

germann . München : Drei Masken Verlag 1925. (343 S. 895.50 M ; Leinen 7 M.

in vorgeſchichtlicher Roman, der auf der Grundlage genauer Kenntnis der

germaniſchen Urzeit eine recht ſpannende Fabel ſpinnt, die das Sippen :

recht, das gewaltige, ja grauſige Gefühl der Verbundenheit der Glieder einer

Sippe untereinander behandelt. Die Schilderung iſt nicht ohne Reiz, beſonders

dort, wo es ſich um Ausmalung der großartigen, nordiſchen Landſchaft

handelt, um den nordiſchen Winter. Wirkſame Effekte und dramatiſche Situa:

tionen beleben das Ganze. Es iſt ein Buch, das jenſeits aller pſychologiſchen

Spekulation ſteht, die Mittel der Schilderung ſind durchaus unmodern ; wer

aber eine Unterhaltungslektüre, frei von aller Sentimentalität liebt, wird

dieſes Buch zu ſchäßen wiſſen . Monica von Miltiß.

.

Eure
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Cendrars, Blaiſe: Gold. Die fabelhafte Geſchichte d . Generals Johann Auguſt

Suter. Deutſch v.Ivan God. Baſel: Rhein-Verlag 1925. (257 S.804 M ;geb.7 M.

chtung! Ein Verlag! Ein Zeichner ! Ein Autor ! Ein Überſeber! Ein Stoff!

.

Die

giebuch für den Film . Ein Romanentwurf großen Wurfs, aus dem bald die

Chronik herausſchaut, bald ein vergilbter Prozeßfoliant, bald das Material

für eine ungeſchriebene Novelle (ſchon belegt ! ). Ein ganz na & tes Dokument

in Feßen, aus dem etwas hätte werden können wie Klabunds ,,Moreau “ , und

das etwas viel Verblüffenderes geblieben iſt : Material, Material „ ganz dies:

ſeits der Realität“. Alſo ein Griff, ein Fang, eine Eroberung.

Richard Euringer.

Châteaubriant, Alphonſe de : Schwarzes Land. Überſ. v . Rudolf Schott.

laender . (In d . Sammlg : Die Romane d. XX. Jahrhunderts.) Berlin : Verlag

Die Schmiede 1925. (408 S. 8 °) Pappe 6.50 M ; Leinen 7.50 M.

ies Werk eines Franzoſen iſt ſchlechthin meiſterhaft. Man weiß nicht,

was man am eheſten bewundern ſoll : die reſtloſe Erfüllung der Oskar

Wildeſchen Marime: ,, Die Kunſt zu offenbaren und den Künſtler zu verbergen ,

iſt der Zweck des Kunſtwerkes “ (das hieße alſo : die vollendete Hingabe an eine

objektive Geſtaltung, die reſt- und ſchlackenlos lebt in eigener, ihr vom Dichter

nicht anders als wie die von Gott den Individuen gegebenen, lebendigkeit),

oder die leichtigkeit der vollkommenen, in gleicher Stärke Landſchaft wie Men

ſchen umfaſſenden und zu Eigenleben erhebenden Darſtellung ? Oder den allen

Sinnen des Geſichts, Gehörs, Geruchs, ja der Hautempfindung zugleich förm

lich aufgezwungenen Eindruck der Landſchaft, ſo wie ſie in den Geſtalten der

wirklichkeitserfüllten und -geſättigten Perſonen lebt und erlebt wird ? Oder die

Fähigkeit, einen Roman, 6. h. ein vollſtändiges Lebensbild, zu geben und bis

an den Rand zu füllen aus einem Stoff, deſſen erſte Keimzelle wie in einer un

beachteten Bemerkung Balzacs geſteckt haben könnte ? Noch einmal: Das

Werk iſt meiſterhaft. Verſuchen wir nicht zu vergleichen . Freuen wir uns der

Leiſtung, auch eines Franzoſen ! Dies ,, Hohelied " der , Brière", der Inſel„

Torf -Moor- Landſchaft an einem von der übrigen Welt wie abgeſchiedenen

Seitenarm im Stromgebiet der foire, geſungen am leßten Lage ſozuſagen

ihrer, jeßt von den rationellen Bewirtſchaftungsmethoden der fortſchreitenden

Ziviliſation tödlich bedrohten, ſeit Jahrhunderten aber unverändert gleichen ,

armſelig-mageren und doch überreichlich und „ ſo recht aus der Miſchung aller

Materialien der Schöpfung gebildeten “ Lebensfülle — wird fortleben , auch"

dann noch, wenn die „, Brière “ als ſolche ſchon lange nicht mehr ſein ſollte.

Wahrlich , ein Werk der ,, ewigen “ Kunſt! Georg Hallmann.
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Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Petriconi, H.: Die ſpaniſche Literatur der Gegenwart ſeit 1870. (In 0 .

Sammlung: Die Literaturen d . Gegenwart.) Wiesbaden : Diosturen - Verlag

1926. ( VII, 199 S. fl . 8 °) 5 M.; Leinen 6 M.

ie kurze Darſtellung der ſpaniſchen Literatur der Gegenwart macht einen

vorzüglichen Eindruck. Liebhaber ſeien auf dieſes Buch aufmerkſam ge

macht. bon Grolman.

Voßler, Karl : Jean Racine. (Epochen der Franzöſ. Literatur. III, 2.) München .

Mar Hueber 1926. (189 S. 8°) 6 M.; geb. 8 M.

as ſchlanke Bändchen iſt hohen Lobes wert. Mit der ihm eigenen Selbſt

Problem Racine auseinander und nicht nur mit ihm allein . Zwar meint er

(S. 59), es ſei nicht ausſichtsvoll, jeßt für Racine in Deutſchland zu werben,

aber wenn es auf dieſe ſeine Art und Weiſe geſchieht, wird es wohl wirkſam

ſein, was da unternommen wird . Voßler ſieht in Racine (S. 42) nicht den

Sänger der Leidenſchaften , ſondern den Dichter des Verzichtes und begründet

dieſe ſeine Anſicht in einem fauf durch Racines Leben und Werke, ringend um

Racines Geheimnis, nämlich ſeiner Kunſt, „aus einem negativen Handeln das

Drama zu gewinnen“ (S.94). Voßler geht über ſein engeres Thema hinaus,

inſofern , als der Geiſt von Port-Royal Racine beſtimmte, und hier weitet ſich

die literarhiſtoriſche Abhandlung zur weltanſchaulichen Betrachtung, die das

Werkchen auch weiteren Kreiſen wichtig macht. Wenn man von dieſen Geſichts

punkten ausgeht, ſollte da um Racine wirklich vergebens in Deutſchland ge

worben werden , dort, wo man allmählich Hölderlin kennen lernt, den Voßler

auch an entſcheidender Stelle zitiert, wo Stifter geleſen wird ? Wenn man

gegen das Buch eines einwenden muß, ſo iſt es das, daß ein Name nicht darin

genannt wird, der ſo ſehr dazu gehört und den Voßler ſich in zahlreichen Zu

ſammenhängen nicht hätte entgehen laſſen dürfen : Claude Lorrain .

von Grolman .

Obenauer, Karl Juſtus: Hölderlin, Novalis . Geſammelte Studien . Jena :

Eugen Diederichs 1925. (IV, 292 S. gr. 89) 6.50 M ; Leinen 9 M.

ehr geſcheit, „,tiefſchürfend “ , breit ausladend, aber, ach Gott, ſo ,,philo

Dlogiſch " ! Wird dies Wort im Sinne des Vorwurfs gebraucht, ſo meint es,

daß alle Gelehrſamkeit und die Technik ,, einfühlender “ Rhetorit feinerem

Sinn nicht die Diskrepanz verſchleiern kann, die entſteht, wenn die Voraus

Feßung einer kongenialen Natur fehlt. Hölderlin und Novalis erdulden, was

ſie nicht wehren können. Aber freundlich zugelächelt hätten ſie doch wohl nur

Wilhelm Dilthers. Georg Hallmann.

,
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Ini

Rante, Friedrich : Die utegorie der Minnegrotte in Gottfriede Sriſtan .

(Schriften d . Rönigsberger Gelehrten Befellſchaft. Beiſtesipiſſenſchaftliche Alaſſe.

2. Sahr, Heft 2.) Berlin : Deutſche Verlagsgeſellſchaft für Politik und Ge

ſchichte 1925. (S. 1939. 4°) 1.50 M.

Weißer, Hermann : Calderon und das Weſen des tatholiſchen Oramas.

Eine äſthet .-dogmat. Unterſuchg. Freiburg : Herder & Co.1926. (23 6.8°) — .80 M.

Newman, John Henry : Der Traum des Gerontius. Deutich v . Emilie

Schleußner. ( Religiöſe Geiſter. 18.) Mainz : Matthias-Grünwald - Verlag 1925 .

(56 S. 8°) Leinen 1.80 M.

Borcherdt, Hans Heinrich : Der Renaiſſanceſtil des Sheaters. Ein pringi.

pieller Verſuch . Halle : M. Niemeyer 1926. (44 S., 10 Taf. gr. 89) 2.50 M.

Leffing- Buch . Zur Zwanzigjahrfeier d . Begründung des Leſſing -Muſeums hrsg.

v . Joſef Sellinet u . Paul Alfred Merbach. Berlin : Mittler & Sohn 1926.

(IV, 103 S., 4 Taf. gr. 89) Pappe 5 M.

Dahmen , Hans : Lehren über Kunſt und Weltanſchauung im Kreiſe um

Stefan George. Marburg : N. G. Elwert 1926. (70 S. gr. 8 °) 3 M.

in Gottfried von Straßburgs ,, Triſtan " findet ſich an beſonderer Stelle die

vorbildloſe Schilderung der Minnegrotte, in der Triſtan und Iſolde lange

zurüdgezogen leben. Ranke verſucht nun, die von Gottfried deutlich ausge:

ſprochene, diesbezügliche Allegoreſe auf das chriſtliche Gotteshaus, auf die

Kirche zu beziehen , mit mancherlei feinen Gründen und unter Berückſichtigung

mancher Einwände, von denen jener der Wichtigſte iſt, daß Gottfried ein für

ſeine Zeit einzigartiges Verhältnis zur Antike, wie man ſie damals verſtand,

hatte, woraus ſich allerlei Schwierigkeiten ergeben. Weißers Unterſuchung

hätte man ausführlicher gewünſcht; ſie iſt die Skizze eines noch zu ſchreibenden

großen Kapitels eines großen Buches. Auch wer für eine Calderonrenaiſſance

wenig Intereſſe hat, wird dieſe prinzipiellen Dinge, die nur viel weiter aus:

geführt gehören, mit Gewinn leſen. Eine produktive Illuſtration dazu mag des

Kardinals Newman geiſtliche Dichtung vom „,Iraum des Gerontius " ſein ,

ein ſchweres Buch troß ſeiner wenigen Seiten , auf denen vieles ſteht, was

nicht jedem eingeht. Vorzüglich iſt Borcherdts Unterſuchung über den Re:

naiſſanceſtil des Theaters, in welcher der Raum, die Dekoration, die Dar

ſtellung auf wenigen Seiten höchſt intereſſant gemuſtert werden (inſtruktive

Abbildungen). Das lefſingbuch 1926 iſt eine feine Gabe ; voll Wiſſens:

wertem und voll Liebe zu dem außerordentlichen Mann. Beſonders löblich iſt

barin Arnold Zweigs Aufſaß über Leſſings Totenmaske. Das was leſſing

war, ein leiðträger, ein Kämpfer, ein Mann -- alles das ſoll Stephan George

nach Meinung ſeiner Gemeinde um jeden Preis auch ſein. Um es zu beweiſen,

wird eine große Literatur, wahre acta sanctorum auf den Markt gebracht, in

der unbeſtreitbar manches feine ſteht, die aber kein Maß fennt, je mehr von

Maß und Form uſw. die Rede iſt. Hans Dahmens Abhandlung gehört auch
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hierher. Wie die meiſten ähnlichen Schriften ſchreibt ſie George gewöhnlich

das alles zu, was gleichzeitig die ganze Epoche beſchäftigt und dadurch kommt der

unbeſtritten große Dichter in eine Beleuchtung, die ihm ſelbſt ſchwerlich ſyms

pathiſch ſein dürfte. An der ſubjektiven Ehrlichkeit dieſer Begeiſterung ſei nicht

gezweifelt. Aber man ſehnt ſich daraus hinweg in die ſpröde und kriſtallhelle

Klarheit Leſſings, deſſen heißes, ehrliches Feuer die Gegenwartserſcheinungen

in jeder Hinſicht bedroht. von Grolman.

Vortiſch , Hermann : Vom Peterli zum Prälaten . 9. P. Hebels Leben in

12 Geſchichten u . Gedichten . Mit Bildern v . Friß Quidenus. Heilbronn : Eugen

Salzer 1926. (181 S. Fl . 8 °) Geb. 3.40. M.

as vorzügliche, empfindungsſtarke und geſchmackvolle Büchlein , das mit

Sachkenntnis, Zartheit und mit Humor Hebels Lebensgang darſtellt,

iſt allen Lobes wert, ebenſo die zumeiſt vorzüglichen Zeichnungen , aus denen

ein erfreuendes Können ſpricht. Vortiſch hat es trefflich verſtanden , den Lebens

lauf des ebenſo ſchlichten , wie tiefen und handfeſten Alemannen ausgezeichnet

zu vergegenwärtigen , ſtill, beſinnlich und voll von Werten , die, je weniger ſie

auch zur Zeit von der literatur der Gegenwart beachtet werden , immer ihre

Geltung behalten und wieder zur Geltung kommen werden . von Grolman.

Haller, Albrecht: Heinrich Peſtalozst. Eine Darſtellung 1. Lebens u . Wirtens.

Mit 11 Holzſchn . v . Ernſt Würtenberger. Frauenfeld : Huber & Co. 1926. ( XI,

272 S. kl . 8 °) 4.40 M.; Leinen 5.60 M.

Baumberger, Otto : Peſtalozstſtätten . 20 Orig.-Lithogr . Unter Mitwirkung d .

Peſtalozzianums. Begleitwort v . Hans Stettbacher. Zürich : Rotapfel- Verlag

1926. ( 8 S. Tert, 2. S. Inhalt, 20 Taf. 49) In Mappe 8 M.

allers Darſtellung von Peſtalozzis Leben und Wirken iſt in ihrer ſchlich :

ten, gediegenen Eindringlichkeit höchſten lobes wert, weil ohne Redens

arten und geſchwollene Sprüche das Außerordentliche von Leiſtung und Les

bensgang Peſtalozzis einem jeden deutlich wird. Die 11 Holzſchnitte von Ernſt

Würtenberger illuſtrieren dieſe Darſtellung, ſie zeigen Szenen und Wirkungs

ſtätten , bringen ein unvergleichlich ausdrudsvolles Porträt und gliedern

ſich dem Lert ſchmuckvoll ein . Mag Würtenberger mit faſt van Goghſcher

Schlichtheit landſchaften aus wenigen Strukturen zu ſonnigem Weben und

Leuchten aufbauen, mag er mit virtuoſenhaftem Griff den Volksmann Peſta :

logzi zur prangenden Gewalt Napoleons in Kontraſt ſepen : immer iſt bei nicht

mehr zu überbietender graphiſcher Ökonomie ein Marimum von Ausdruck

erreicht und dieſes in einer herben Ehrlichkeit, die jeder Kritik ſtandhält. Kom

poſitionen wie Peſtalozzis Auszug aus Herten , ſeine nächtige Einſamkeit in

Bulet oder jene, die ihn im Kreiſe der Stanſer Kinder liebend und lehrend

zeigt, zwingen mehr als alle Worte in den Bann des Schweizer Pädagogen
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und Menſchenfreundes und prägen ſich in ihrer blutvollen Sachlichkeit dem

Auge unverwiſchbar ein . Einen ſchweren Stand demgegenüber haben die litho

graphien von Otto Baumberger, die ſich , in zum Teil reizvoller Zeichnung,

mit der Nachbildung von Peſtalozzis Wirkungsſtätten und mit ſeiner Loten :

maske beſchäftigen. Die gebiegen ausgeſtattete Mappe bringt im Bild all die

Schlöſſer, Schulen und Gehöfte, in denen der unermüdliche Lehrer die Wechſel:

fälle ſeines Erdenlaufes durchdulden mußte und wird Peſtalozziverehrern ein

angenehmer Wegführer durch ſein äußeres Leben ſein . von Grolman.

Grohmann, Wilhelm : Raabe. Probleme. Darmſtadt: E. Hofmann & Co.

1926. (71 S. 89) 2 M ; gebunden 3 M.

in guter Bauſtein zur Raabe-Literatur, deren ſtete Zunahme beweiſt, daß

unſre verworreneZeit ſich erfreulicherweiſe immermehrauf dieſen deutſcheſten

aller Dichter beſinnt. Auch Grohmann erblict in ihm eine beſondere Kraft:

quelle für unſer Volk nach dem verlorenen Kriege. Den Hauptnachdruck ſeiner

ſorgfältig geführten und wiſſenſchaftlich fundierten Unterſuchungen legt er auf

philoſophiſche und vor allem erkenntnistheoretiſche Fragen . Über Raabes Ver

hältnis zu Feuerbach, Goethe, Schopenhauer und zur Myſtik bringt er anregende

Betrachtungen, wobei er zu teilweiſe anderen Ergebniſſen gelangt wie Helene

Doſe (,, Aus Wilhelm Raabes myſtiſcher Werkſtatt" ). Alerander Pache.

Stolle, Carl : Frit Stavenhagens ,, Mudder Mews". (Beiträge zur deutſchen

Literaturwiſſenſchaft. Nr 27.) Marburg : N. 6. Elwert 1926. ( VIII, 87 S. gr . 89 )

3.50 M.

chon heute iſt der Name Stavenhagens weit über das niederdeutſche

Sprachgebiet hinaus bekannt, aber von ſeinen Werken hat es 20 Jahre

nach ihrem Erſcheinen bisher nur „ Der lotſe" bis zur 2. und die „ Mudder

Mews“ 1921 zu einer 3. Auflage gebracht. Leſer wird auch die vorliegende

Schrift dem Werk Stavenhagens nicht gewinnen - leider ! - ; auch muß man-

bedauern, daß ihr eigener diſſertationsartiger Charakter, obgleich ſich die Ar:

beit als ſolche nicht direkt ausweiſt, der eigenen Verbreitung hindernd im Wege

ſtehen wird . Denn es iſt darin zur Stavenhagen - Frage manches Wertvolle und

Intereſſante geſagt. Stolle hat ſich von der Schweſter und der Witwe des Dich:

ters ſein Leben erzählen laſſen, er zeigt die Berührungspunkte Stavenhagens

mit Hebbel, Otto Ludwig, Gerhart Hauptmann und anderes. Doch wird das

alles leider ſehr ſtüdhaft vorgetragen (überzeugt auch nicht immer, z. B. wenn

von Hans Franc an anderer Stelle Geſagtes , berichtigt “ wird), ſo daß man

den Eindruck eines Zettelkataloges hat, deſſen teilweiſer Wert freilich keines:

wegs verkannt ſein ſoll. Auch die im leßten Drittel gegebene ,, Würdigung" iſt

viel zu ſehr im Stoff und in den Einzelheiten befangen. Ernſt Metelmann.

S
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Flemming, Widi: Epit und Dramatit. Verſuch ihrer Weſensbeutung. ( Wiſſen

u. Wirken . 27.) Karlsruhe : 6. Braun 1925. (IV, 99 S. 8°) 1.80 M.

in leichtem , ſtellenweiſe allzuleichtem Plauderton gibt Flemming eine an

mutige und nicht reizloſe Sammlung von allerlei Einfällen zu allerlei Zhe

men und Angelegenheiten, die ſich zum Epiſch -Dramatiſchen heranziehen

laſſen . Wenn er ſtatt Balzacs père Goriot Stifters Nachſommer wegen der

König Learprobleme herangezogen hätte, ſo wäre das um ein weſentliches

wertvoller und erfreulicher, und vor allem auch beweiskräftiger geweſen ; denn

daraus und in Beziehung zu dem bekannten Gegenſatz Stifter-Hebbel hätte

fich der als Verſuch " bezeichneten und auch nur als Verſuch bewertbaren Stu :

die ein beträchtlich ſubſtanzvolleres Rüdgrat geben laſſen , als ſie nun zu eigen

hat. Wertvoll für den intereſſierten Laien iſt der Anhang, in dem das Eigent

liche des ganzen Verſuches durch Literaturhinweiſe gegeben iſt, wobei ohne

Zweifel Mancher die Lektüre erweitern wird. von Grolman.

Rludhohn , Paul: Perſönlichkeit und Gemeinſchaft. Studien 7. Staats .

auffaſſung d . deutſchen Romantit. ( Deutſche Vierteljahrsſchr. f. Literaturtiſ .

u. Geiſtesgeſchichte. Buchreihe, Bd 5.) Halle : M. Niemeyer 1925. (V, 111 S.

gr. 8 °) 6 M ; geb. 7.50 M.

ieſe ſchlanke und feine Abhandlung, welche vom Verlag ſchön gedruckt

und ausgeſtattet wurde, hat ihren Titel als Leitmotiv, das durch die

verſchiedenartigſten Einzelfälle mit überlegenem Wiſſen und großer kompoſi

toriſcher Kunſt durchgeführt wird : Perſönlichkeit und Gemeinſchaft. Beides

in bewegtem Ineinander iſt Anfang und Ziel romantiſcher Staatsauffaſſung.

Kluchohn hat die ſchwierige Materie prachtvoll rund und voll dargeſtellt, aus

gehend von den nicht unbeträchtlichen Anregungen, welche die frühen Roman

tiker von den Staatsauffaſſungen des 18. Jahrh. erhalten hatten. Sehr flug

und vou Teilnahme wird dann an den Hauptvertretern der Romantik, vor

allem an Novalis, der – eine ausgezeichnete Formulierung (S. 52) — ,,dem—

Staat die Gefühlswerte ſeiner eigenen liebesfähigkeit gibt“. Zum Feinſten des

Buches gehören die Partien, in denen das allmähliche Eindringen der deutſch

rechtlichen Anſchauungen und ihr Widerſpiel gegen die römiſch -rechtlichen

zur Darſtellung kommt. Den Abſchluß bilden beziehungs- und bezugsreiche

Ausführungen über die Verbreitung und Auswirkung dieſer Ideen in einem

weiteren Kreis , in dem Kleiſt nur zum Schluß und Hölderlin ( ſehr richtig)

gar nicht genannt wird. Das ſchöne und gedankenreiche Werk iſt hohen Lobes

wert. Es wird, gerade auf dem ( ſcheinbaren ) Umweg über Einzelfragen der

Staatsauffaſſung reichlich Anregung zu fernerer Beſchäftigung mit dieſem

fruchtbaren Thema geben . von Grolman.
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Weltanſchauung und Philoſophie

Wittig, Joſeph: Leben geſu in Paläſtina , Schleſten und anderswo. 2 Bde.

Neue Ausg.mitneuem Vorwort. Gotha : L.Klok 1926. (513,464 8.8 °) Lein . 12 M.

urchs Schleſierland iſt vor nicht allzu langer Zeit ein anderer Heiland ge

wandert : Hauptmanns Emanuel Quint. Es liegt zu nah, hier wenigſtens

ganz kurz einen Vergleich zwiſchen den Werken zweier Schriftſteller zu ziehen,

in denen ſie ihr Legtes und Tiefſtes, ihre Auseinanderſeßungen mit Jeſus, dem

Weltenheilande, dichteriſch geſtalten. Diametral ſtehen ſich die Ausgangspunkte

gegenüber, von denen aus die beiden ,,Gottſucher “ an ihr Werk gehen ; Haupt:

mann , der Dichter, der Naturaliſt, der erſt im ſpäteren Schaffen ſeinen Wirt:

lichkeitsdrang myſtiſch nebelhaft verbrämt, geht vom Leben, wenn auch vom

armſeligſten aus und läßt in dieſes zerſchundene, geſchlagene, verhungerte

Paſſionsbaſein Jeſus in der Fülle und dem Glanz ſeiner Herrlichkeit einziehen.

Emanuel Quint — alias Chriſtus — zieht als predigender Sektierer durch das

ſchleſiſche land, er verkündet einfältigen Männern und Frauen, daß das Him :

melreich nahe ſei. Das Wunder, um das Werfel in einem ſeiner Gottesgedichte

ſchrie, ſoll hier geſchehen : jenes franziskaniſche Wirken aus mitleidvoller Seele

heraus, jenes löſen des Menſchen aus egoiſtiſchem Einzelempfinden zum ſo:

zialen Wirken für die große Idee der Geſamtheit unter vollſter, perſönlicher

Selbſtaufgabe, ſelbſt wenn dieſe zum blaſſen Reſignieren führt und legten

Endes nur mit einer großen Frage nach dem Reich und um das Reich Gottes

unharmoniſch ausklingt. Hauptmann gab dem Roman, als er vor ungefähr

15 Jahren erſchien , ſeine heißeſten Fragen mit auf den Weg, dichteriſche Schau

ſagte aber dem Naturaliſten , daß im Endlichen und vom Endlichen aus keine

Wegweiſung zum Unendlichen führen kann, und ſo verſtri &t ſich ſein Chriſtus

bild in das wirre Unkraut und wilde Gebüſch falſch erfaßter Lehren über Gott,

Staat und Kirche, über Menſchenpflichten und Menſchenrechte. Er bleibt eben

der Narr in Chriſto und ſtirbt auch in der Einſamkeit, düſteren Tragik und

der kalten Verzweiflung eines Narren . Das Mitleid, das er in heißen Gluten

verſtrömte, fließt, langſam ſidernd und verſicernd, zu ihm zurüđ. Endliches

löſt ſich im Endlichen ohne Befreiung, ohne Beglückung.

joſeph Wittig , der katholiſche Theologieprofeſſor, der, wie er ſelbſt

in feiner Selbſtbeſcheidung ſagt, an dem Rand fißt, der den Profeſſoren :

ader von der Dichterwieſe trennt, kommt von der katholiſchen Dogmatif,

Myſtik und Sittenlehre zu ſeiner Chriſtusgeſtaltung. Er geht nicht vom

Leben aus, obſchon es ganz im Mittelpunkt ſeines zweibändigen Wertes

fteht, ſondern von der heiligen Schrift, wie ſie das Erdenwallen Jeſu dar:

ſtellt. Und er ſieht den Erlöſer genau, wie er vor 2000 Jahren durch Paläſtina
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predigend und wunderwirkend einherzog, heute noch im lieben Schleſierlande

und anderswo " wirken , heute noch mit der gleichen ſeelſorgeriſchen Not

wendigkeit wirken, als ob er kaum je ſchon einmal auf Erden gelebt hätte. Er

ſelbſt fühlt ſich als einer der ,, Notwendigſten " und ſo läßt er Jeſus durch ſeine

Kindheit und Jugend (1. BD.) und ſo durch ſeine Studien- und Mannesjahre

ziehen (2. Bd.). Alle Fragen der Lebensführung, der Moral, der Erziehung,

finden ihre Antwort; Haltungen und Zuſtände der Kirche, die reformbedürftig

ſind, werden feiner Kritik unterzogen . Richtſchnur und Maß gehen dabei immer

von der göttlichen Lehre aus, ſie ſucht er in ihrer Reinheit, Unantaſtbarkeit und

ihrer Urſprünglichkeit und findet naturgemäß manchen Stein und manches Un

kraut auf dieſem Wege. Er ſucht mit dem Scharfſinn und der feinen Satire

des Gelehrten , aber noch viel mehr mit der Güte und Liebe des Seelſorgers und

nicht zum geringen Teil mit dem unverfälſchten Humor des echten Schleſiers,

der auch vor Würde und Hoheit keinen Halt macht. Es iſt alles im Gegenſat

zum Hauptmannſchen „Chriſtus“ ſo ungequält, ſo ſelbſtverſtändlich, ſo un

myſtiſch und daher viel lebensnaher und natürlicher als in dem Roman des

Naturaliſten. Dann und wann fällt Wittig in eine nicht ganz ungewollte Naivi

tät, ſehr oft könnte man ſich auch manches Kapitel in dem nahezu 1000 Seiten

faſſenden Werk konzentrierter wünſchen (in Kapiteln, in denen der Prediger mit

ihm durchgeht), im ganzen aber wirkt dieſes moderne Chriſtusbuch wie eine

wohltuende Erfriſchung nach all dem Geſabbel naturaliſtiſcher und beſonders

erpreſſioniſtiſcher Gottesauffaſſung. Mally Behler-Hagen .

Roſenſtod, Eugen : Religio depopulata . Zu Joſeph Wittigs Ächtung. Berlin :

L. Schneider 1926. (44 S. gr. 8 °) 2.50 M.

Poſeph Wittigs Werke ſind von der römiſchen Kurie auf den Inder geſeßt

worden. Der Fall hat allgemeines Intereſſe erregt umſo mehr, als dem

außerdem Erkommunizierten nähere Angabe der Gründe nicht zuteil wurde.

Roſenſtock nimmt den Vorfall zum Anlaß einer eigenwilligen Apologie Wittigs

und ſeiner Angelegenheit, die in das Gebiet des Deutſchkatholizismus und der

Modernismusfragen gehört: ernſte Worte über Dinge, die noch längſt nicht

ſchlüſſig ſind. von Grolman.

Stäblin , Wilhelm : Ecce homo. Augsburg : Bärenreiter- Verlag 1926. (93 S. 8 ° )

3 M; Leinen 4 M.

in entſchieden geiſtvoller ,, Verſuch, den weſentlichen Gehalt des Johannes

Evangeliums darzuſtellen als die gültige Antwort auf die Frage nach dem

Sinn des Menſchen “. Aber auch nicht ungefährlich, on er das zeitgeſchichtliche

Verſtändnis verhüllt. Ausſtattung und Druck (in zwei Farben ) ſind buchtech

niſch vorzüglich . R. F. Merkel.

Soforte
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Bandht und die bindu -mohammedaniſche Spannung. Das große Faſten .

Gandhi und der Bolſchewismus. (Eurafiſche Berichte. 1. Jahr, H. 1 u. 2.)

Zürich : Rotapfel- Verlag 1925. (VII, 190 S. gr. 8 °) 4 M.

as in Indien vor ſich geht, ſpielt für uns eine ungeheure Rolle. Mahatma

W:

wohl heute auch für den aufgeklärten Engländer nur noch eine Frage von

Jahren , vielleicht einem Jahrzehnt ſein. Gandhi hat das Wort gefunden , der

Veranlagung des Inders gemäß in der Theologen -Sprache, die uns herzlich

wenig ſagt. Man hätte für uns die Theologen -Sprache nicht einzuhalten ge

braucht, aber ſo wie uns dieſes Heft die Dinge barreicht, haben ſie den Vorzug

des Dokumentariſchen . Rein geiſtig genommen ſind die Worte Gandhis ſelbſt

alles andere als Offenbarung, er iſt auch nicht Politiker, ſondern Erweder.

Andere werden ſeine Garben in die Scheuer führen . Bernd Iſemann.

Mahatma Gandhis Leidenszeit. Überſ. u . hrsg . v . Emil Roniger . Zürid :

Rotapfel- Verlag 1926. (517 S. 89) Leinen 8 M.

as gelegentlich der ,, Euraſiſchen Berichte " ( ſ...) geſagt wurde, gilt hierfür

in verſtärktem Maße. Doch tritt einem die wahrhaft liebenswerte, mo

raliſche Naturvon Gandhimitihrermilden und edlen Gerechtigkeitsliebe in dieſem

Buche menſchlich näher. Die Verhandlungen ſeines Prozeſſes von der Gefan

gennahme bis zur Entlaſſung, ſeine Krankheit, ſeine Umgebung, alles wird mit

den authentiſchen Briefen in minutiöſen Aufzeichnungen geſchildert, und der

rote Faden ſeines Wirkens läßt ſich auch in Bezug auf Motive und Methode

ausgezeichnet verfolgen. Wer ſo unerſchrocken und gläubig in die Welt ſchaut

und wirkt, iſt gewiß ein großes Vorbild für ſeine Landsleute und kann es auch

bei uns ſein . Bernd femann.

Rlein, Felir Joſeph : 3ur Auswahl. Gedankenſplitter . Bonn : Univerſitäts - Buch

druckerei Gebr. Scheur 1926. ( 16 S. 89) 50 Pf.

onziliant wie der Titel . Ein ſchmaler Bogen ,, Aphorismen " , viele gez

ſcheit, zutreffend, „wahr“ — aber es fel t : die Dämonie der leidenſchaft:

lichen Wortgeſtaltung, die den Aphorismus erſt zum Genie- oder mindeſtens

Geiſtesblitz macht. Georg Hallmann.

Buchner, Eberhard : Religion und Kirche. Kulturhiſtoriſch intereſſante Doku .

mente aus alten dtſchen Zeitungen (16.-18. Jahrh.) . München : Albert Langen

1925. (356 S. 89) 3.50 M ; Pappe 5.50 M.

Ich war recht enttäuſcht von dieſen Dokumenten aus alten deutſchen Zei

tungen , zu deren Erklärung man ſelbſt wieder die Original- Dokumente

zur Hand zu haben wünſchen muß. Zeitungen verewigen , heißt die Charakter:

loſigkeit in ihr ſelbſt ſpiegeln , wobei dann nichts zurüdbleibt als eine Jahr:

hundert - Langeweile . Bernd ſemann.

,
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Bildende Kunſt

Frand , Hans: Eberhard Viegener. (Charakterbilder der neuen Kunſt. 3. ) Eſſen :

G. D. Baedeker Verlag 1925. (27 S., XXVI Taf.) Halbleinen 5 M.

n beredten Worten ſeßt ſich Hans Frand für das Werk des Soeſter Malers

und Graphikers ein, in allzu beredten faſt. Denn das zähe, ſchwere, wuchtige

in Viegeners Schaffen erdrü & t die Worte. Die Monographie iſt vorzüglich aus:

geſtattet, Viegeners Werke, die ſtark an Barlach gemahnen, werden ſolchen, die

Organ für dieſe zerwühlte, maſſige Verquältheit haben , ſtarken Eindruck machen.

Referent bekennt ſich außerſtande, dieſe Werke als etwas anderes anzuſehen ,

denn als Qual- und Alpträume, in der deutſchen Literatur etwa an Hebbel er :

innernd, Erzeugniſſe einer hoffnungslos jedem Luftigen und Freien entfernten

Grüblernatur: das ändert aber nichts daran , daß die Monographie — liebevoll-

ausgeſtattet — manchem , der an ſolchem Freude hat, allerlei Beſtätigung und

Bejahung geben wird . von Grolman.

Runge , Herbert: Die gotiſche Stulptur in Mitteldeutſchland. (In : Kunſt

bücher dtſcher Landſchaften .) Bonn : Cohen 1925. (16 S. , 80 S.Abb.4) Rart . 3M.

Ein kurzer volkstümlicherÜberblick überdiemitteldeutſche gotiſche Skulptur :
achtzig gute Abbildungen der wichtigſten Bildwerke aus Magdeburg,

Naumburg und dem ganzen mitteldeutſchen Gebiet, dazu eine kurze Einleitung

und Erläuterungen. Die ,, Kunſtbücher deutſcher Landſchaften " geben zuſammen :

geſtellt dem laien einen wertvollen ſachverſtändigen Überblick über die Schäße

Deutſcher Kunſt, an denen er ſonſt vielfach gedankenlos oder doch verſtändnislos

yorübergehen würde. Gute Bücher zu lebendiger Kunſterziehung.

Hermann Tertor.

Sarchiani, N.: Das mittelalterliche Stalien . Mit 59 Abb. München : Allge.

meine Verlagsanſtalt 1925. (31 S. Tert, 95 Taf. gr. 89) Halbleinen 7 M.

twa hundert Aufnahmen mitteldeutſcher Bauten aus ganz Italien , aus

dem 6. bis 14. Jahrhundert Kirchen , Türme, Häuſer, Stadtwinkel,

Klöſter und Kaſtelle, vielfach aus abſeitigen Orten — geben einen guten Über

blid über die Entwidlung der Architektur jener Zeiten. Karl Wilhelm.

Buſſe-Granand, Erwin von : Francesco Guardi und die Kleinmeiſter des

venezianiſchen Rototo . ( Bibliothek der Kunſtgeſchichte. Band 83. ) Leipzig:

E. u . Seemann 1925. (20 S., 20 S. Abb. kl . 89) Pappe 1 M.

enn das kleine ſchmuđe Bändchen der ſchönen Sammlung hier allein

angezeigt wird, ſo geſchieht es deshalb , weil Guardis Bilder etwas vom

Unſáglichen Venedigs beſſer und eindringlicher zeigen als lange Mitteilungen .

Buſſe- Granand hat eine ebenſo geſchickte wie liebenswürdige Plauderei voran
geſtellt, die dem feinen Stoff ſehr erfreulich gerecht wird. von Grolman.

Even
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Der Naumburger Dom und ſeine Bildwerte. Aufgenommen v. Walter Hege.

Beſchrieben v. Wilh. Pinder. Berlin : Deutſcher Kunſtverlag 1926. (V, 54 S.

Text, 88 S. Abb . gr . 4º) 28 M.

ie herrlichen Aufnahmen , die Hege vom Naumburger Dom und ſeinen

Bildwerken gemacht hat, geben eine ganz überwältigende Vorſtellung von

der Schönheit des Bauwerkes und ſeinem Reichtum an Meiſterwerken früheſter

deutſcher Plaſtik. Die Naumburger Plaſtiken des 13. Jahrhunderts ſind ja neben

denen des Bamberger Doms das vollkommenſte und eigenartigſte, was die

deutſche Bildhauerkunſt nicht nur dieſer Epoche geſchaffen . Wilhelm Pinder gibt

eine kluge und berufene Deutung der Bildwerke. Das ſchöne Werk liegt ſchon

in zweiter Auflage vor. Hermann Zertor.

Deutſche Barodzeichnungen. Mit e. Einführung hrsg . v . Thomas Muchall

Viebroot. (Die Zeichnung. Reihe 1 , Bd. 4.) München : Delphin - Verlag 1925.

(53 S. mit Abb., 32 Taf. 49) 24 M ; Leinen 30 M.

uf 32 größeren und 20 kleineren Lichtdrucktafeln vermittelt das Werk in

Ltrefflich reproduzierten Beiſpielen einen guten Überblick über die Entwick:

lung der deutſchen Zeichnung vom Ende des 16. bis zum Anfang des 18. Jahr:

hunderts . Ohne in die Überſchwenglichkeit zu verfallen, in die heute viele Kunſt

gelehrte und laien geraten , wenn ſie das Wort Barock hören , betont der Her

ausgeber doch mit Recht die beſondere Bedeutung auch dieſer Zeit und gibt von

ihr und den wichtigſten Zeichnern eine gedrängte und doch wertvolle Darſtellung.

Mill Vesper.

Mored, Curt: Das weibliche Schönheitsideal im Wandel der Zeiten . Mit

213 Abbildungen. München : Franz Hanfſtaengl 1925. (295 S. gr. 89) Leinen

20 M.; Halbleder 25 M.

Lurt Morecť verfolgt mit Verſtändnis durch die Jahrtauſende hin , von

AH

Chen „ "
und verſucht feſtzuſtellen , was in den verſchiedenſten Epochen im großen

und ganzen als ideale Frauenſchönheit galt. Auch darin wandelt ſich ja der

Geſchmack, nicht nur des Einzelnen , ſondern der ganzer Völker und Kultur:

gemeinſchaften. Vor den Werken der großen Maler und aus den Werken der

Dichter ſtellt Moreck das jeweilige Idealbild feſt, ein amüſantes und lehrreiches

Unterfangen, das auf Kultur- und Weltgeſchichte manches luſtige Schlaglicht

wirft. Moreck beginnt mit den Ägyptern und endet heute, zieht auch die Japaner

in den Kreis der Betrachtung und bietet vor allem in zahlreichen Abbildungen

der Bildniſſe ſchöner Frauen Beweiſe und Grundlagen für ſeine Ausführungen.

Das Buch iſt würdig des ſchönen Gegenſtandes gedrudt und ausgeſtattet.

Jörn Doen.

512



Die ſchöne literatur Nr. 1 1 / November 1926

THE

Geſchichte und Kulturgeſchichte

Sternheim , Carl : Lutetia . Berichte über europäiſche Politit, Runſt u . Bolts .

leben 1926. Wien : P. 3ſolnay 1926. (129 S. 8°) 4 M ; Pappe 5 M; Leinen 6 M.

in ,, Lutetia “, der Frucht einer Pariſer Reiſe, wird gültig feſtgeſtellt, daß es

in der Welt zwar viele Traditionen , aber nur einen Sternheim gibt. Es ſind

,, Berichte über europäiſche Politik, Kunſt und Volksleben 1926“, in denen

von Politik wenig ; von Kunſt nicht viel mehr, als daß ,,das Gemäldelagerhaus "

Louvre , bemoſten Stumpfſinn, heroiſchen Plunder “ aufbewahrt, den man

„ zum Beſten der Menſchheit verbrennen “ ſollte, und daß van Gogh „vor

dreißig Jahren die Haltung hatte, zu der erſt heute Europas beſte Geiſter reif

werden wollen , und deſſen Lebensbeſchreibung aus des Verfaſſers Feder im

Schmiede- Verlag Berlin das heutige Publikum noch immer nicht genügend

lieſt“ ; von Volksleben dies geſagt wird, daß die niederbayriſche Kindsmago

Marie dem Verfaſſer, als er ,, ſie beim Apfelkompotteſſen eines Verſtoßes wegen

zur Rede ſtellte, den Teller mit Mus auf dem Kopf platt ſchlug ". (Auch ſonſt

erfährt der erſtaunte leſer allerhand über des Verfaſſers Privatleben , über

Hypothekenaufwertungen , Kuren , Speiſekarten, Abſteigequartiere uſw.)

Das Buch iſt „ Heines Unſterblichkeit “ gewidmet. Schade, daß ſie ſich nicht

bedanken kann. Es beſtünde dann allerdings die Gefahr, daß ſie dem Verfaſſer

zu einer entfernt verwandten, zu einer heroſtratiſchen Unſterblichkeit verhelfen

würde. Zwar, es wäre ein gut Sternheimſcher Wik : Heroſtratos verheerte den

Lempel der Göttin mit Feuer ; Sternheim verſucht ſich an der Tradition mit

einem andern Element, ſagen wir Tinte. - Sein trübes Wäſſerchen reißt

weder Kirchen noch Paläſte von Paris um.

Die Situation verlangt die Schärfe, die die Sache ſelbſt nicht wert iſt : ge:

rade kann es einem gelungen ſein, mit vorſichtigen Worten , mit beglücenden

Hinweiſen einem Fremden einen neuen (oder den alten) Begriff von deutſch

und Deutſchland zu geben , der ihn begierig macht, dieſe Vorſtellung mit eigener

Anſchauung zu erfüllen, ſo kommt beſtimmt einer jener landsmänner, deren

Erſcheinung allein genügt, jedem Hungrigen den Appetit zu verderben , und ſeßt

ſich an den Nebentiſch : diesmal kam alſo Carl Sternheim . — Es heißt, auf der

Reiſe würden die Menſchen erſt ſie ſelbſt; dann ſtünde es, vom Ausland ge

ſehen , ſchlimm um die Deutſchen. (Und dies erklärt wohl vieles .) – Wir

können uns nicht wehren gegen anonyme Louriſten, die uns im Ausland bla:

mieren ; aber wenn uns einer blamiert, der ſich den Anſchein gibt, als ein

geiſtiger Vertreter, als Potenz der Nation zu reiſen, gegen den haben wir

energiſch zu proteſtieren. Sternheim hat die Heimat heruntergemacht, um jeden

-
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Preis. Er hielt ihr das Ausland entgegen. Er ging ins Ausland, und nun

macht er das Ausland herunter, um jeden Preis.

Noch eins : Es iſt zu wünſchen, daß der Reiſende franzöſiſch geſprochen hat;

ſollte er ſich mit ſeinen Gaſtfreunden des Deutſchen bedient haben , ſo möchten

wir die Herren beruhigen : wir verſtehen ihn auch nicht.

( ? S. 12 „ Wer iſt der Gegner, mit dem auf Tod und leben ſich zu meſſen,

das Zeitalter ſich anſchickt ? Wo ſteht über wirtſchaftlichen , nationalen , reli

giöſen Verzweiflungen der Abſcheu, der, daß in jedem mitfühlenden Zeit

genoſſen Haß, ihn auszurotten , über Sehnſucht nach Eintracht und liebe als

der Zeit Richtunggebendes lodert, Urſache iſt ? " ) Hans Joachim Moras.

Remmerich , Mar: Moderne Kultur Kurioſa. (Kultur- Kurioſa. 3. ) München :

A. Langen 1926. ( VIII, 299 S. 8 °) 6 M ; Leinen 8.50 M.

er Material erwartet, Daten, Belege kultureller Narretei, wird im weſent:

3

,
das Dokument, vielmehr der Standpunkt des Autors wird geboten : gemünzte

Meinung als Kommentar der ( Kriegs- und Nachkriegs-) Zeit. Eine Art geiſtige

Feme ſchlachtet da Speichelleder und Schranzen ab, aufgeblaſene ,,Nullitäten “

und „dunkle Ehrenmänner, ganz gleich welcher politiſchen Richtung, welcher

Kaſte oder welcher Nation und Religion oder Raſſe“. Das könnte uns ſo paſſen ;

denn auch wir fühlen und der „ Partei der anſtändigen Menſchen zugehörig “,

als deren Erponent Kemmerich manchmal freilich in einen Ton verfäüt, der

überraſcht. Aber er will ja ,, eminent taktlos " ſein . Und iſt es doch nicht; denn,

wie er in tauſend ehrlichen , geſcheiten Urteilen Gerechtigkeit übt, verrät ein Her;

am rechten Flec. Nicht eminent taktlos, ſondern ein bißchen verbittert iſt dies

Buch . Münchner Kleinkram , Dummheiten von Bureaukraten , Zeremonien :

meiſtern und Redakteuren projiziert es in die weite Welt als ,, Kulturkurioja “

und ſcheut ſich wunderlicher Weiſe nicht einmal, „ unverbürgten “ Tratſch zu

referieren . Alſo juſt das Gegenteil von dem, worauf der Titel Anſpruch macht:

auf eminente Sachlichkeit ! Richard Euringer.

Martin Luther und der Bauernkrieg. Eine urkundl. Darſtellung. Hrsg. u .

mit e. Nachwort verſehen v . Wilhelm Wibbeling. Habertshof : Neuwerkverlag

Schlüchtern 1925. (IV, 153 S. kl . 8°) 2 M ; Leinen 3 M.

ine dankenswerte Zuſammenſtellung aller Dokumente, die das Verhältnis

Luthers zu der großen Bauernrevolution von 1525 beleuchten . Schmerzlich

ſieht man des großen Reformators Verſagen in dieſer wichtigen Frage durch

die Urkunden beſtätigt. Mag ſein , daß er politiſch richtig den Untergang der

Bewegung vorausſah, dennoch trug gerade er ſelber weſentlich dazu bei, dem

freien deutſchen Bauernſtande für drei Jahrhunderte das Rückgrat zu brechen.

– Das ,, Bauernlied 1525 " ( S. 30 ) iſt übrigens kaum echt. Karl Wilhelm .
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Marcu , Valeriu : Schatten der Geſchichte. 15 europäiſche Profile . Hamburg :

Hoffmann & Campe 1926. ( 161 S. gr. 89) 4.50 M ; Leinen 6.50 M.

endlich einmal ein politiſcher Eſſayiſt von Format! Ohne jede parteiliche

Beengtheit, ganz undoktrinär, aus großer Erfahrungsfülle, in ſouveräner

Überlegenheit, mit weitem Geſichtsfeld und durchdringendem Scharfblic

werden beſtimmte Kernprobleme politiſcher Charaktere erfaßt, die als Probleme

bereits ins Überindividuelle weiſen , zugleich aber zum Anſaßpunkt für unge

mein ſcharfe Porträtzeichnungen dienen . Dabei entwickelt Marcu eine bewun:

dernswerte Geſchicklichkeit, die ſcheinbar komplizierteſten Dinge bis zur Selbſt

verſtändlichkeit zu vereinfachen und zu entwirren . Das Meiſterſtück des Buches

ſcheint mir der Eſſay über Briand. Hier iſt auch der ſonſt bisweilen etwas kom

pakte Stil von prachtvoller Gelockertheit. Wolfgang von Einſiedel.

Sammlungen

Deutſche Volkheit. Jena : Eugen Diederichs 1926. (89) Je Pappe 2 M.

Blund, Hans Freerk : Vun wilde Reerls in'n Broot. Neue plattdeutſche

Märchen . Vertelt. Mit 4 Holzſchnitten . (79 S.)

Die Sagenv. BerggeiſtRübezahl. Hrsg.v.Wil -Erich Peuckert. Mit 22 Holzſchn .

(80 S)

Wablid , Hans : Stilzel, der Kobold des Böhmerwaldes. Mit 5 Holzſchnitten

von Karl Röſſing. (73 S.)

GermaniſcheSpruchweisheit. Überſ. u . geſ.v.HansNaumann. Mit5 Taf. (71 S.)

Die Raiſerchronit. Hrsg. v. Walther Bulſt. Mit 6 alten Holzſchn . ( 100 S.)

Barnid , Erna : Katſer Friedrich Barbaroſſa in der Geſchichte . Den alten

Quellen nacherzählt. Mit 5 Taf. (88 S.)

Alte deutſche Tierfabeln. Ausgew. U.. übertr v . Wolfgang u. Hildegard Stamm

ler . Mit 5 Taf. (80 S.)

Deutſche Bauernweistümer. Ausgew. u . hrsg. v . Eberhard von Künßberg .

Mit 10 Taf. (Doppelband : 168 S.)

Alte Heilkräuter. Hrsg . v. Heinrich Marzell. Mit Titelholzſchnitten u . 50 Pflan .

zenholzſchnitten aus alten Kräuterbüchern. (78 S.)

Weiſe, Alfred : Friedrich und ſeine Soldaten. Dargeſtellt. Mit 8 Taf. (79 S.)

Die badiſchen Jahreslaufſpiele. 2 Bde ( Vorfrühling, Karneval- Faſtnacht,

Oſtern , Mai ; Mittſommer-Sonnenwende, Herbſt- Ernte, Jahresende, Mitte

winter, Ein kleines Frühlingsſpiel, Ein Vor - Frühlingsſpiel für Kinder) . Aus

altem Gute der Gegenwart hingeſtellt von Hans Hahne. (96,96 S. mit je 1 Titelb.) .

Peucert, Will-Erich: Andreas Hofer oder Der Bauernkrieg in Tirol.

Alten und neuen Berichten nacherzählt. Mit 7 Taf. (88 S.)

Strauß und Sorney, Lulu von : Das Leben der heiligen Eliſabeth . Nach

den alten Quellen erzählt . Mit 21 Nachbildungen von Holzſchnitten. (88 S.)

chon dieſe ſtolze Titelreihe gibt eine Vorſtellung von der Mannigfaltigkeit

und dem Reichtum dieſer herrlichen Volksbücherſammlung des Verlages

Diederichs. Uraltes und Neueſtes, aber immer ernſtes deutſches Volkstum,

alles zur lebendigſten Wirkung in der Gegenwart und Zukunft erneuert und

S
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vergegenwärtigt! Man gebe die hübſchen Bändchen vor allem auch der Jugend

in die Hand. Keine Schulbücherei, keine Volksbibliothek darf an ihnen vorüber:

gehen. Von Staats wegen ſollte man dieſes köſtliche Gut der Väter alle Erben

zu erwerben zwingen, ſchon damit die Sammlung in der bisherigen Art immer

weiter zu einem wahren Hortus delicianum deutſchen Volksgutes und Volks:

geiſtes ausgebaut werden kann. Will Vesper.

Meckelborger Plattdütſch Bökerie. Ruutgäben von'n Plattdütſchen Lande

verband . Roſtoc : Carl Hinſtorff 1925/26. (kl . 89) Je —.50 M.

1. Rimels . (32 S.) — 2. Luſtig Vertellers . (32 S.) — 3. Von allerhand- -

Slag Lüd. (47 S.) — 4. Woffidlo , Richard : Dewer den Humor in de medel.

börger Volksſprat. (33 S.) -- 5. Von Hochtiden (46 S.) — 6/7 . Von de

lütten Unnerierdichen . (64 S.) — 1 , 2, 3, 5, 6/7 hrsg. v . Richard Woſſidlo.

offidlo iſt durch das medlenburger Land gezogen und hat den Leuten

aufs Maul geſehen. Was er gehört hat, hat er getreulich aufgezeichnet

und beginnt nun, in den Bändchen der „ Bökerie “ Koſtproben aus dem reichen

Schaß ſeiner Sammlung zu geben. Der erſte Band enthält Reimſprüche, nad

denen getanzt wird, Spottreime über Stand und Gewerbe und Reimſprichworte.

Der zweite Band gibt eine Reihe von drolligen , mehr oder weniger herzhaften

Erzählungen , wie ſie nach Feierabend erzählt werden. Der dritte Band zeigt den

überraſchenden Wiß und Reichtum der niederdeutſchen Sprache, die tauſend

Worte für den Geizhals, den Bruder leichtfuß, den Dummkopf uſw. hat. Der

vierte Band gibt einen Vortrag wieder, in dem der Volkshumor in ſeiner ganzen

geſunden Derbheit köſtlich zur Geltung kommt. Der fünfte Band ergänzt in er:

freulicher Weiſe das, was Woſſidlo z. T. bereits in der „ Buernhochtiet “ (1.

Septemberheft 1926, S. 410) gegeben hatte. Der ſechſte-ſiebente Band iſt vor:

läufig der wichtigſte und weſentlichſte. Hier werden eine Reihe von Zwergſagen

wiedergegeben, durch die zugleich eine Reihe kulturgeſchichtlicher Forſchungen

(z . B. ſolche, die ſich mit den alten Heiligtümern der Vorzeit befaſſen ) in ganz

andere Richtung gewieſen werden, als in der die Altertumswiſſenſchaft bislang

Vermutungen nachging, oder die gefundene Ausgrabungen überraſchend be:

ſtätigen . Wenn man bedenkt, daß dieſer kleine Zwergſagenkompler nur ein ge:

ringer Teil der von dem verdienſtvollen Forſcher in mehr denn einem Menſchen :

leben geſammelten ca. 17 000 Sagen iſt, ſo darf man auf die hoffentlich bald

folgende Geſamtausgabe mit Recht geſpannt ſein . Ernſt Metelmann.

Verſchiedenes

Polgar, Alfred : An den Rand geſchrieben . Berlin : Ernſt Rowohlt 1926 .

(300 S. kl . 89) 5 M ; Leinen 7 M.

ie Romanſchriftſteller laſſen die Kapitel ungeſchrieben und ſchreiben das,

was zwiſchen den Kapiteln ſteht." ,, Es iſt mein literariſches Credo, daß
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man eigentlich nichts ſchreiben dürfe, was nicht jeder Menſch noch eine Stunde

vor ſeinem Tode mit Intereſſe und Leilnahme leſen könnte. Aber da bliebe nicht

viel andere literatur als die Bibel und der Kurszettel. " Dieſen beiden , dazu den

Modewiſſenſchaftlern an den Rand geſchrieben hat Polgar, ein Menſch mit

Muſik im Leibe, dieſe analytiſche Proſalyrik voll geſcheiter Ironie als Eſſays,

Verſuche, bei radikaler Skepſis nicht ins Zyniſche zu gleiten. Rowohlt hat das

Buch rowohltwürdig ausgeſtattet. Richard Euringer.

Frels, Wilhelm : Der Katalog des Bücherliebhabers. Seine Einrichtung u .

Fortführung. Eine Anweiſung f. Bücherbeſiker jeder Art u. jeden Umfangs.

Leipzig : H. Haeſſel 1925. (36 S. fl . 89) Pappe 3 M.

ieſe launig geſchriebene „ Anweiſung für Bücherbeſiger jeder Art und

Vjeden Umfangs“, wie ſie ſich einen Katalog ihrer Bibliothek anlegen und

wie ſie ihn weiterführen ſollen, kann jedem Bücherfreund nur warm ans Herz

gelegt werden . Man wird bald merken , daß unter Frels ſachverſtändiger Lei

tung das Katalogmachen ein Vergnügen für ſich iſt, eine Art von geiſtiger

Schlemmerei, die ſich niemand ſollte entgehen laſſen . Man ſollte nur deshalb

ſchon Bücher kaufen, um nachher auf ſo hübſche lehrreiche Weiſe Kataloge

anlegen zu können . Will Vesper.

Neue Bücher im Oktober

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche Pritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werte erfolgt in ſpäteren Heften .

Smerte Gegenwart. Kaiſerslautern : Paulus -Ver:

Flaubert, Guſtav : Werke. BD 9 : Lage:
lag 1926. (327 S. 89) Halblein . 3.50

bücher. Aus 0. Franzör. v. Bertha Huber. Benoit, Pierre : Alberte. Die Tragödie e.

Minden i. W.: I. C. C. Bruns 1926. ( IV , Leidenſchaft. Roman. Aus d. Franzöſ. v.

454 S.89) Halblein. 10.— ; Halbperg. 12.50
Helene Spieler. Wien : Deutſch -Oſterreich .

Nefroy, Johann : Sämtliche Werke. Hiſt.- Verlag 1926. ( 246 S. 8°) 3.60 ; geb. 4.80

frit . Geſamtausgabe. Hrsg. v . Frig Brut: Berſtl, Julius : Die Fahrt ins Roſenrote.

ner . BD 8 : Die Volksſtücke. Teil 3. Wien : Roman . Braunſchweig : Weſtermann 1926 .

Schroll & Co. 1926. (VI, 564 S. kl. 8°) (263 S. 89) Lein. 6.

11.- ; lein. 12.- ; Halbled. 16.— Bloem , Walter : Teutonen . Roman. Ber :

lin : Koehler 1926. (358 S. 8 ° Lein. 7.80
Romane und Erzählungen Caſtell, Alerander : Spleen. Roman. Mün:

Anderſon , Sherwood : Das Ei triumphiert. chen : A. Langen 1926. (214 S. 8°) 4.- ;

Novellen . Aus d . Engl. Leipzig: Inſel -Ver: geb. 6.

lag 1926. (263 S. kl. 8°) Lein. 6.50 Didring , Ernſt : Inſeln des Sturms. Ro:

Anton , Ludwig : Der Mann im Schatten. man. Aus d. Schwed. v. Elſe v. Hollander:

Roman. Braunſchweig : Weſtermann 1926 . loſſom . Braunſchweig : G. Weſtermann

(308 S. 8°) Lein . 6.50 1926. (335 S. 89)

Bartſch , Rudolf Hans : Venus und das Derſ.: Spekulanten . Roman. Aus d.

Mädchengrab. Liebesgeſchichte e . Sonder : Schwed . Ebd. 1926. (206 S. 8°) Lein. 5.50

lings. Leipzig : Staadmann 1926. (272 S. Dietrich , Frig Georg : Anno dajumal. Ein

kl. 8°) 4.- ; lein . 6.- ; Halbled. 10.- heiterer Roman. Leipzig : Jachner & Fiſcher

Bech , Joſef: Alarm ! Kulturroman aus d. 1926. (239 S. mit Abb. 8°) Pp. 4.

.

Lein. 7.—
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Lein . 5.

8°)

Lein . 4. -

Lein . 5.- ;

Lein. 5.

Lein . 7.

Lein . 5.50

Dreyer, Mar: Das Rieſenſpielzeug. Leip : Hueffer, D. M.: Als Vagabund in New

zig : Staadmann 1926. (150 S. kl. 8°) York. Ein erlebter Roman. Überſ. v. Ľud :

2.- ; lein . 3.50 wig Goldſcheider. Wien : Saturn -Verlag

Derſ.: Der ſiegende Wald. Roman. Berlin : 1926. (277 S. 8°)

Deutſches Verlagshaus Bong & Co. 1926. Huna , Ludwig : Herr Walther von der Vo:

(385S.8°) 4.— ; lein . 6.50 ; Halbleð. 10.- gelweide. Roman v. Minne u. Vaterlands:

Droonberg, Emil : Am Nelſonſtrom . Ros treue. Leipzig : Grethlein& Co. 1926. ( 397 € .

man aus Kanada . Leipzig : W. Goldmann 4.— ; £w. 7.50

1926. (334 S. 8 °) 3 .-— ; lein. 4.50 Jenſen, Johannes V.: Norne-Gaſt. Aus d .

Elkan , Adele : Das Haus am Park. Stutt: Dän. v. Julia Koppel. Berlin : S. Fiſcher

gart: Thienemann 1926. ( 197 S. kl . 8°) 1926. (227 S. 8 °) 3.— ; lein. 5.

Immanuel , Friedrich : Des Zaren Unter :

Eulenberg , Herbert: Zwiſchen zwei Frauen . gang. Geſchichtl. Roman . Berlin : Vete:

Eine Schickſalsgeſchichte. Stuttgart : Engel: ranenbank- Verlag 1926. ( 304 S. 8 )

horn 1926. ( 198 S. 8°) 3.80 ; lein. 5.

Halbled. 8 . Kamban, Guðmundur : Das ſchlafende

Falt - Rönne, Jörgen : Die Frau Konſul. Haus. Aus d. Dán. v. Elſe von Hollander:

Aus d. Dän. v. Gertrud Bauer. Stuttgart: loſſow . Braunſchweig : Weſtermann 1926.

3. F. Steinkopf 1926. (235 S. 8°) Lein . 4.50 (176 S. 8°)

Flake , Otto : Villa U. S. A. Roman. Ber: Karwath , Juliane : Marie Duchanin . Die

lin : S. Fiſcher 1926. (345 S. 8°) 5.- ; Apothekerin u. ihr Weg. Roman. Suttgart:

Deutſche Verlags -Anſtalt 1926. (264 S. 89)

Foreſt, Ellen : Yuki San. Erzählung aus

8. japan. Mädchenleben . Aus d. Holl. Mit Katſchinſki, Alfreb : Der Grenzwolf. Eine

23 Abb . Stuttgart: Deutſche Verlagsanſt. Schickſalsgeſchichte. Berlin :Deutſche Land:

1926. (VI, 183 S. gr. 8°) Lein . 8. buchh. 1927. ( 299 S. kl. 8°) Lein. 6.

Franck, Hans : Minnermann . Roman.
Kiß , Edmund : Der Weg aus der Nacht.

Leipzig : H. Haeffel 1926. (520 S. 8°)
Roman . Hamburg : Broſchek & Co. 1926.

5.- ; Lein. 8.
(189 S. 8°) 4.— ; lein . 5,50

Frenſſen , Guſtav : Otto Babendiek. Ro:
Kohne , Guſtav : Heldenleben . Ein Scharn :

man. Berlin : G. Grote 1926. (VII, 1291 S.
horft -Roman . Leipzig : F. W. Grunow 1926.

8°) 12.— ; lein. 15.- ; Halbled. 20.
(331 S. 8°) 3.50 ; lein . 6.

Gingken , Franz Karl : Der Kater Ypſilon.

Leipzig : Staackmann 1926. ( 153 S. kl . 8°)
Kurz , Iſolde: Meine Mutter. Tübingen :

N. Wunderlich 1926. (83 S. 89)
2.50; lein . 4.- ; Halbled. 8.

kart. 2.80 ; Halblein. 3.80
Goeß , Wolfgang: Von Zauberern und Sol

daten .Geſchichten .Stuttgart:Bong&Comp.
Leip , Hans: Tinſer. Roman e. Heimkehr.

1926. ( 164 S. kl . 8°) 3.- ; Lein. 4.50
Leipzig : Grethlein & Co. 1926. (326 S. 8°)

Gros , Erwin : Der Heimwanderer. Erzäh
4 .--- ; lein . 7.

lung. Stuttgart : Quellverlag 1926. (266 S.
Leitl , Ludwig : Jakob Murr. Ein Bauern :

89 4.- ; lein . 5.50
roman. München : Verlag Parcus & Co.

Haas , Rudolf : Die drei Kuppelpelze des
1926. (296 S. 8 ° ) 3.— ; Halblein. 4.

Kriminalrates. Ein fröhl. Buch . Leipzig : leucht, Alfred : Der Weg. Erzählungen u .

Staadmann 1926. (302 S. kl. 8°) Skizzen. Heilbronn : Kunter 1926. ( 56 T.

4.— ; lein . 6.
kl. 8°) Halblein. 1.50

Hadina , Emil : Madame lucifer. Roman e. lieblich , Karl: Das proletariſche Braut:

Romantikerin . Leipzig : Staadmann 1926. paar. Volkslied in Proſa . Iena : E. Diede:

(292 S. kl . 8°) 4.- ; lein. 6. richs 1926. ( 147 S. 8°) 3.— ; lein . 5.

Hohlbaum , Robert: Die Pfingſten von Lorenz , Helmut : Die verſunkene Flotte.

Weimar. Roman . Leipzig : Staadmann Roman. Berlin : M. Warneck 1926. (386 € .

1926. (275 S. kl. 8°) 4.— ; lein. 6. 89) Lein . 6.50

1
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6.- ;

Lein . 5.50

fur, Joſeph Aug.: Beethovens unſterbliche

Geliebte. Der Roman . Lebens, liebens u.

Leidens. Berlin : R.Bong 1926. (351 S. 8°)

5.- ; Halblein.6.50; lein. 7.50 ; Halbid. 12.

Marquardſen - Ramphövener, Elſe: Die

Pharaonin. Roman. Berlin : Gebr. Paetel

1926. ( 171 S. 8 ) 2.75 ; Lein. 4.25

Michaelis , Sophus : Das Himmelsſchiff.

Aug 8. Dän .Berlin : S.Fiſcher 1926. (184S.

kl . 8°) 1.50 ; Lein . 2.50

Ott, Erwin : Der Wanderer . Roman. Rei

chenberg.: Gebr. Stiepel 1926. (464 S. 8°)

5.50 ; geb. 6.50

Paludan , Jacob : Vögel ums Feuer. Ro

man. Aus d. Dån . Berlin : S.Fiſcher 1926.

( 367 S. 89) 5.- ; Lein . 7.—

Renner, Guſtav : Heimkehr. Roman.Stutt:

gart: Bonz & Comp. 1926. (237 S. kl . 8°)

5.- ; lein . 7.—

Reuter, Gabriele : Das Tränenhaus. Ro:

man. Neubearb. Aufl. Berlin : S. Fiſcher

1926. (138 S. kl. 8°) 1.50 ; lein. 2.50

Roſe , Felicitas : Die Erbſchmiede. Roman .

Berlin : Deutſches Verlagshaus Bong &

Co. 1926. (318 S. 8°) 4.- ; lein. 6.50 ;

Halbled . 10.

Rothmund , Loni : Schloß Dhneleid.

Stuttgart: Thienemann 1926. ( 198 S.

kl. 80)

Sandt, Emil : Die Schmiede. Roman. Ber:

lin -Zehlendorf : Sieben Stäbe- Verlag 1926.

(253 S. 89) Halblein . 5.50

Schmidt, Carl Robert: Stadtflüchtig.

Flucht u. Heimkehr. Leipzig : B. Steffler

1926. (61 S. 89) Pp. 2.— ; lein. 3.- ;

Halbled. 5.

Schnađ , Friedrich : Sebaſtian im Wald.

Ein Roman. Hellerau : Hegner 1926.

(234 S. 89)

Schubart, Arthur : Koko . Geſchichten aus

Fremde u . Heimat. Stuttgart: Bonz &

Comp. 1926. ( 186 S. kl . 8°) 3.50 ; lein. 5.

Schumann , Kurt : Das notreiche Jahr.Mit

Abb. v. Anna de Wall. Leipzig : Schloeß:

mann 1926. (210 S. 8°)

Sievert: Brauſewetter, Gertrud : Das

heilige Leben. Roman. Berlin : Gebr. Paetel

1926. ( 207 S. 8°) 3.50 ; lein . 5.

Steinmüller, Paul : Der Weg nach Hei

lisoe. Roman. Stuttgart : Greiner & Pfeif:

fer 1926. (243 S. 89) 4.50 ; Lein . 7.

Stranil, Erwin : Kolo Irregang. Roman .

Hamburg : ,, Ava " 1926.( 293 5.8°)Lein .6.50

Sudermann, Hermann : Der tolle Profeſa

ſor. Ein Roman aus d. Bismardzeit. Stutt

gart: Cotta 1926. (624 S. 8° )

Lein. 8.50 ; Halbled. 12.

Venner, Norman : Der falſche Arthur. Ro

man. Aus d. Engl. München : Drei Masken

Verlag 1926. (218 S. 8°) 4.- ; geb. 5.

Wallace , Edgar : Sanders . Uus d. Engl.

8. Richard Küas. Leipzig : W. Goldmann

1926. (260 S. 8°) 3.— ; Lein. 4.50

Wills , Bernd : Die vom Erlenhof. Weſtfal.

Bauernroman aus 8. Senne. Warendorf:

Schnell 1926. (220 S.kl. 8°) 1.50 ; lein. 2.50

Wirbisty , Wilhelm : Adler und Falken.

Ditmarken -Roman . Breitenhain im Eulen :

gebirge: Schlef. Muſenalmanach - Verlag

1926. (255 S. 89)

Zobeltiß , Hans - Caspar v.: Drei Häuſer.

Roman. Berlin : Brunnen -Verlag 1927.

(360 S. 89) 4.- ; geb. 6.

Lyrik und Epit

Ernſt, Heinrich : Aus ernſten und heiteren

Stunden. Gedichte. München : J. F. Leh

mann 1926. (64 S. 89) 1.50

Hadina , Emil : Himmel, Erde und Frauen.

Ein Sonettenkranz weltl. Andacht. Mit

Abb. v. K. A. Wilke. leipzig : Staadmann

1926. (62 S. 8°)

Hauſer, Otto : Der goldene Garten . Ge:

dichte. Stuttgart : Bonz & Comp. 1926.

(544 S. kl . 89) 6.- ; Lein . 8.

Parzer, Franz : lieder eines Werbenden .

Gedichte. (1920–1925.) Vorm . v. Friedrich

Schreyvogel. Wien 5 : Selbſtverlag 1926.

(IV , 82 S. 8°) 3.

Preißer, Gerhard : Ur -Geburt. Mythus.

Weimar : Die Magiſche Brüđe 1926. ( 181

S. gr. 8°) 4.50

Reiff, Auguſt : Sichelbenke. Schwäbiſches

und Hochdeutſches. Stuttgart: Th. Steiner

1926. ( 76 S. 89 ) Pp. 2 .

Renner, Guſtav : Gedanke und Gedicht.

Aphorismen . Stuttgart : Bonz & Comp.

1926. ( 125 S. kl. 8°) 3.— ; lein . 4.50

Rochocz, Hans: lieder der Traumglut.

Heilbronn : Kunter 1926.(64 S.8°) Pp. 1.80

Rüthel , Elſe : Gedichte. Heilbronn : Kunter

1926. (45 S. kl. 8°) 1.50

Lein . 4. -

Lein . 4 .

܀

Lein. 7.

I

Lein . 5.
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gr. 89)

6.- ;

:

Trend, Siegfried von der : Lebensbuch .

Leil 2 : Flamme über die Welt. (Die Sagen

Parzival. Triſtan .Merlin.Dichtung .)Gotha :

Kloß 1926. (XII, 231 S. gr. 8°) Lein . 5.

Vielau, Mar : Von Volt und Vaterland.

Burſchenlieder u. Zeitgedichte. Eisleben :

Klöppel 1926. ( 180, V S. 8 ° ) 3.- ; lein.4.

Zimmer, Frig Alfred : Fadelträger der

Menſchheit. Heilbronn : Kunter 1926. (87 S.

mit Abb. gr. 8°) Halblein. 3.

Drama

Drexler, Eugen : Das Geheimnis der heili

gen Nacht. Weihnachtsſp . Stuttgart : Stepp

lerhaus 1926. (16 S. 8°) -50

Kohlbach, Rochus : Mutter. Ein Spiel von

hoher Liebe. Graz: Verlagsbuchh. „ Styria "

1926. ( 47 S. Fl. 89)

lippl , Alois Johannes : Introitus. Spiel.

Berlin : Bühnenvolksbundverlag 1926.

( 95 S. 8°) 2.40

Müller, Erich Siegfried : Flut. Ein Myſte:

rium . Kaiſerslautern : Gralsburg - Verlag

1926. (54 S. gr. 8°) 1.50

Müller, Otto : Am Brunnen vor dem Tore.

Schauſp. Duderſtadt: 4. Mecke 1926.

( 52 S. 8°)

Palme, Adolf : Die Wellen des Todes .

Schauſp . Reichenberg i. B.: Selbſtverlag

1926. (120 S. 80) 2.80 ; Halblein . 3.60

Stolze , Guſtav : Kolumbus. Ein Akt. Mün:

chen : Drei Eulen-Verlag 1926. ( 12 S.

I.10

Literatur- und Geiſtesgeſchichte

Bab, Julius : Goethe und die Juden . ( Die

Morgen -Reihe. Schrift 3.) Berlin : Philo:

Verlag 1926. (36 S. 89) 1.40

Caſtle, Eduard : In Goethes Geiſt. Vor:

träge u. Auffäße. Wien : Öſterr. Bundes:

verlag 1926. (VI, 415 S. mit Abb., 1 Taf.

13.

Chriſtoffel, Ulrich : Hans Holbein 0. J.

(In d. Sammlung : Die führenden Mei:

ſter .) Berlin : Propyläen - Verlag 1926.

(282 S. mit 117 Abb. 4 °) 8.- ; lein . 10.

Dehmel, Richard : Bekenntniſſe. Berlin :

S. Fiſcher 1926. ( 206 S. kl. 8°)

Pp. 7.50 ; lein . 8.

Engelmann, Suſanne : Die Literaturge:

ſchichte im deutſchen Unterricht. Leipzig :

Quelle & Meyer 1926. (29 S. 89) -- .80

Eulenberg ,Herbert :Sterblich Unſterbliche.

Berlin : Br. Caſſirer 1926. (VII, 294 S. 8 °)

5.- ; geb. 7.

Heimann, Moriß : Nachgelaſſene Sorif:

ten . Nachw . v. Oskar Loerke. Berlin : S.

Fiſcher 1926. (311 S. kl. 89) 5.50 ; Pp. 76–

Herrmann , Chriſtian : Die Weltanſchau :

ung Gerhart Hauptmanns in ſeinen Wer:

ken. ( Philoſophiſche Reihe. 82.) Berlin :

Gebr. Paetel 1926. (93 S. kl. 8°)

1.- ; lein . 1.80

Struwwelpeter :Hoffmann " erzählt

aus 1. Leben . Lebenserinnerunge
n Heinrid

Hoffmanns, hrsg. v . Eduard Heſſenberg.

(Frankf. Lebensbilder. 9.) Frankfurt a. M.:

Englert & Schloſſer 1926. (VI, 231 S. 4 °)

1.20

܀ n

gr. 89)
I.

Lein . 7.50

Tolſtoj, Alerei, u. P. E. Schtſchegolew :

Raſputin od. 8. Verſchwörung der Zarin.

Ein Stü & Weltgeſchichte. Aus d. Ruſl. v.

S. Arnold . Heidelberg : Merlin - Verlag

1926. (89 S. gr. 8') 2.

Waßlik, Hans : Rodſlat. Ein Walpurgis

ſpiel. Berlin : Bühnenvolksbundverlag

1926. (26 S. 4 ) 2.40

Weiher, Eugen Auguſt von : Arminius.

Drama. Leil 1 : Die Varusſchlacht. Schau :

ſpiel. Bad Freienwande (Oder) : I. Thilo

1926. (37 S. kl. 8°) 1.25

Werthaus , Joſef: Der Roſenhof. Bauern

tragödie. Heidelberg : Hochſtein 1926.

(62 S. 89) 3. —

Wurmbach , Adolf : Franziskus od. Das

Spiel v. d. Liebe Gottes b.d. Menſchen . Mün:

chen : Callwey 1926. ( 106 S. kl. 8°) 1.50

Kappſtein , Theodor : Friß Mauthner. Der

Mann u. P. Werk. ( Philoſophiſche Reihe.

79.) Berlin : Gebr. Paetel 1926. (361 C.

El. 8°) 2.75 ; Lein . 3.75

Merbach , Paul Alfred : Heinrich Marr

1797--1871. Ein Beitr. zur Geſchichte d.

deutſchen Theaters im 19. Jahrh. Mit

4 Laf. ( Theatergeſchichtl. Forſchungen . 35. )

Leipzig : 1. Voß 1926. ( IV , 194 S. gr. 80),

12.- ; lein . 14.

Naumann , Hans : Geſchichte der deutſcen

Literaturſprachen . (Ir 0. Sammlung:

Deutſchkundl. Bücherei.) Leipzig : Quelle

& Meyer 1926. (34 S. 8°) ---.60

Schubring , Paul: Die Kunſt der Hoc
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gr. 8)

.

/

renaiffance in Italien . ( Propyläen -Kunſts Berlin : I. Springer 1926. (VI, 181 S.

geſchichte. 9.) Berlin : Propyläen -Verlag Pp. 9.60

1926. (615 S. mit zahlr. Abb. u. 54 Laf. 4 °) . Waſer, Maria : Wege zu Hodler. Mit 8 Laf.

40.- ; Halblein . 45.- ; Halbleb.50.- Zürich : Raſcher & Cie. 1927. ( 96 S. 8°)

Stern , Bolko : Stunden mit Richard Deh: 3.80 ; geb. 4.80

mel . Wiesbaden : Diosfuren - Verlag 1926. Mundt, Mar : Deutſche Weltanſchauung.

(69 S. mit 4 Abb. gr. 8°) Pp. 3. – Grundzüge völliſchen Denkens. München :

Urdang , Georg : Der Apotheker als Subs 3. F. Lehmann 1926. ( 197 S. gr. 8°) 6.50 ;

jekt und Objekt der Literatur. Mit 16 Bildn. Lein . 8.

Zeitſchriftenſchau Dktober 1926

Auffäße über zeitgenöffiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Freis.

Doderer, Otto : Der dichteriſche Eſſay . Ein Affifi Heinrich Federer. In : Die ſchöne

Abriß. In : Die Literatur. Ig. 29, H. 1 , literatur. Ig. 27, Nr 10, Dkt. S. 433—436.

Dkt. S. 8–10. Mit anſchließender Bibliographie der Werke

Frand , Hans : Vom Drama der Gegen : u. Literatur über Federer v. Ernſt Metel:

wart. In : Leipziger Bühnenblätter ( Städt. mann (S. 437–442 ).

Theater. Altes Theater.) 1926/27. Nr 3. Frahm.— Claudius , Hermann : Ludwig

S. 20—22. Frahm . E. freundnachbarliches Wort der

Knevels , W.: Deutſche Arbeiterdichtung. Betrachtung. In : Mitteilungen aus d.

In : Der Geiſteskampf der Gegenwart . 39. Quickborn . Ig. 19, 4. S. 107–110 .

62, H. 9. S. 332-337. Frand. - Meridies , Wilhelm : Der Ers

Pegold, Lerſch , Barthel, Engelke, Bröger. zähler Hans Franc . In : Die Einkehr. U.-B.

Lur, Joſeph Aug.: Ein Beitrag zum Thema: der „ Münchner Neueſten Nachrichten " .

Katholiſches Literaturelend. In : Schönere Ig. 7 , Nr 60, 29. Sept. S. 242.

Zukunft. Ig. 1 , 50 , 19. Sept. S. 1227/30. Steinbach , Walter : Der Dichter Hans

Paulſen , Rudolf: Gibt es eine chriſtliche Frand. In : Leipziger Bühnenblätter (Stabs

Dichtung ? In : Der Zürmer. Ig . 28, H. 12, tiſche Theater. Altes Theater.) 1926/27.

Sept. S.452—454. Nr
3.

S. 18—20.

Stern , Erich : Krankheit als Gegenſtand George. – Harich , Walther : Stefan

dichteriſcher Darſtellung. In : Die literatur . George. In : Der deutſche Gedanke. Ig. 3,

Ig. 28 , H. 12, Sept. S. 702—704 . Nr 17 , 9. Sept. S. 1069–1076 .

Caſtorp u . F. Vetter in Thomas Manns Gerhard. - Schulze- Runftmann , Lija :

„ Zauberberg “ , Antoinette in Rollands Adele Gerhard u. ihr Schaffen. In : Frau

„ , Jean Chriſtoph “ , u. a. u. Gegenwart. 1926 , 38. S. 3.

Windler , Joſef: Gloſſen zur katholiſchen Handel-Maggetti. — Floed , Oswald :

Literatur u. Hans Roſeliebs Spanienbücher. Handel-Mazzettis neueſte Romane. In :

In : Die ſchöne Literatur. Ig. 27 , Nr 10 , Der Wächter. Ig. 8, H. 11/12 . S. 460–461.

Dkt. S. 443—448. Hauptmann.—Sonnenfels,Amanda :

Gerhart Hauptmann als Märchendichter.

Bahr. Froberger, Joj.: Hermann In : Volfsbildung. Ig . 56 , H. 9 , 22. Sept.

Bahrs Lagebücher. Ein Vorbild frucht: S. 261–263.

bringenden Leſens. In : Die Bücherwelt. Havemann . — Bülow, Paul : Der Dich

ig. 23 , H. 2. S. 397—399.Ig ter Julius Havemann u. ſein Werk. In :

Ebrenburg, Ilja : Autobiographie. In : Der Türmer. Ig. 29, H. 1, Dkt. S. 63–66.

Die literar. Welt. Ig. 2, Nr 38, 17. Sept. S.4. Hohlbaum . Robert Hohlbaum . Uns

Federer.- Heinrich Federer. Zum 60. Geb. ſchließend „ Wie mein ,Grenzland' ent

am 17. Okt. In : Daheim. Ig. 63, Nr 2, ſtand “ v. Robert Hohlbaum. In : Der

9. Dkt. S. 16–17. Stahlhelm , Magdeburg. Ig . 8, Nr 29,

Grolman , Adolf von : Franzistus von 1. Beil. S. 6.

.
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Lilienthal , Erich : „Die deutſche Paffion " . Vogel, £.: Frank Thieß. In : Die Kultur.

In : Lägliche Rundſchau . Lit. Rundſchau v. Ig. 4 , Nr 17, Sept. S. 1–2.

3. Okt. 1926. Im Anſchluß Proben aus den Dichtungen .
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poſophie. Ig. 8, 37 , 12. Sept. S. 146–147.
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Rilke. Sulſer , Wilhelm : Rilles Duis

Windler . - Roſelieb, Hans : Bon Jojef

neſer Elegien . In : Schweizeriſche Mhe.
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Ig. 6 , H. 5/6, Aug./Sept. S. 339–342.
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Roſelieb, Hans, ſ. 1. Abteilung unter Vogler, Karl : Joſef Windler. Ein Umrić.

Windler.
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Bühnen

Wiener Uraufführungen Faden" geriſſen und an der Hand des

Lenau , Nikolaus : Fauſt. Ein Vorſpiel Teufels tun fich kleine, große Welten

und 10 Bilder. Kammerſpiele, 29. Seps auf. Sein Gretchen trifft er in der

tember. Schenke, Helena als Prinzeſſin Marie,

Kiſtemaeders, Henri: Die Nacht iſt aber alles hat ſein eigenes Leben, ſeine

unſer, Komödie in 3 Aften . Rammer: eigene Entwicklung, ſein eigenes Ende

ſpiele, 8. Oktober. und erwartet troß dem gleichen Helden

Welch eine Auferſtehung! Aus dem keinen Vergleich ; an ſeiner eigenen Ab

Grabe heraufgeholt, in dem ihn Klaf- ficht gemeſſen leidet aber das epiſch:

fikerausgaben bedecken , und von der dramatiſche Werk des Dichters an vielen

epiſchen Umklammerung befreit, wan : Unentſchloſſenheiten, Unklarheiten, an

dert nun auch der öſterreichiſche Melan: einem Mangel an Steigerung, die ſelbſt

choliker den Paſſionsweg des fauſtiſchen durch die innere Löſung des Ganzen als

Menſchen ; ihm iſt des „ Glaubens leßter desdes ,, Gottbewußtſeins Trübung, ein

:

.
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Traum von Gott, ein wirrer Traum " An dieſe mit Wahrſprüchen über Liebe

nicht gerechtfertigt wird. Dieſe Schwä: verzierte Komödie verſchwendete eine

chen konnten auch durch die Bearbeitung, ſichere Spielleitung die zarte Schwer

die Friedrich Schreyvogel und Robert mut der Lotte Klinder, an die ſehr

Lohan beſorgten, nicht behoben werden , ſchöne Fauſtaufführung die diaboliſche

nicht durch den künſtleriſchen Lakt, mit Lebendigkeit Steckels. Friß Lehner.

dem aus der Fülle 10 Bilder heraus- Sternheim , Carl: Die Schule von

gehoben wurden (naturgemäß die epi: Uznach oder Neue Sachlichkeit. Luſt

ſchen nicht, was aber das Schwer- ſpiel in 4 Akten . Nationaltheater zu

gewicht, da auch entſprechende drama- Mannheim am 21. September. (Buch :

tiſche fielen , keineswegs weſentlich vers ausgabe : Paul Zſolnay, Wien ).

legte), nicht durch die Geſchidlichkeit, in Sternheim richtet das Panier der Mäd:

epiſch -dramatiſchen Bildern (z. B. Dorf- chenhaftigkeit auf. Sternheim propagiert

ſchenke) das epiſche pantomimiſch dar- eine Antiemanzipation der Frau. Er ſieht

ſtellen zu laſſen. Troß der Bucht mans das kommende Ideal in einer aus Über

cher Szenen ſteht die Dichtung zu ſehr im zeugung gewahrten Jungfräulichkeit. Er

Schatten einer größeren, deutlicheren ; verkapſelt dieſe ſeine ethiſche Forderung

ſie bleibt literariſches Theater, ebler, wie immer in Paradoren und Zynismen,

aber wirkungsloſer Verſuch, der Bühne die von vier gar nicht gleichwertigen Alten

den brauchbaren Anlaß zu bieten , der umſchloſſen ſind. Weder im Einfall noch

ihr Daſein rechtfertigen ſoll. in der Durchführung können ſie frühere

An Wirkungsloſigkeit unterboten wer: Berke einholen . Und die ſternheimſche

den, kann eine ſolche Dichtung nur durch Schärfe wird nicht ſo ſehr im Vorſtoß

das Effekttheater, wenn es ſich tief- nach dem Neuen als im Kampfe gegen

ſinnig gibt. Luſt, tiefer noch als Herze: das Alte deutlich . Sternheim will auch

leid, verwandelt ſich dann in dieſes ; zu hier entlarven : die Verlogenheit des

höchſt geſteigert werden ſie, Luſt und hypermodernen Mädchens, deſſen Frei

Herzeleid , in der einen Nacht, die unſer geiſterei und Serualität im Grunde nur

iſt, im Lebensrauſch genoſſen , und um eine künſtlich gezüchtete modiſche Gri

dem Untergang zu entgehen , der Ent- maſſe iſt. Er tut das ſehr frech und ſehr

täuſchung, dem Ekel, will die Liebende luſtig im erſten Att dar , der modernſte

nicht mehr erwachen. Da flimmert es Pädagogien,Pädagogen und den Schwin :

filmiſch : die Giftinjektionen, die er ihr del der tänzeriſchen Körperkultur lächerlich

(ohne auch nur zu ahnen, daß ſie anderes macht. Er läßt dann im folgenden den gan

als Morphium enthalten), dann ſich ge- zen eklen Spuf durch den geſunden Atem

geben hat (o ich dein Mörder, Geliebte !! ), eines ganz gegenwartsfrohen , aber rein :

ſind unſchädlich geweſen , von gütigerlichen und romantiſch beſchatteten jungen

Hand vertauſcht – und der Vorhang Menſchen wegblaſen . Dieſer wendet ſich

deďt ein weiterlebendes, glücklich ſich der einzig Jungfräulichen der Mädchen :

liebendes Paar juſt in dem Augenblick, ſchar zu. Herz findet ſich zu Herzen. Und

in dem die Tragödie hätte beginnen tön : dieſer Vorgang befreit auch die übrigen

nen und müſſen . von ihren Hemmungen konventionell ges
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wordener Modernität...es gibt eine daß man ſich wohl damit auseinander:

Serie von Verlobungen nach der guten ſegen muß. Geht man auch nicht ſo weit,

alten Art. Voilà : die Neue Sachlichkeit, es als einen Wendepunkt in der Geſchichte

das wahre Gefühl. Dank einer ſehr guten des deutſchen Luſtſpiels zu bezeichnen , ſo

Geſamtaufführung konnte Sternheim iſt doch dieſe groteske Auseinanderſeßung

perſönlich für einen freundlichen Erfolg mit der Gegenwart, die nur materiell iſt

fid, dankend verneigen. Friß Hammers. und das Einzelweſen nicht mehr wertet,

Reichenbach , Herman : Springtanz. eine Sache, die man nicht überſehen darf.

Drama in 4 Akten. Städtiſches Schau : Wenn der Held der Komödie Galy Gay,

ſpielhaus zu Eſſen am 21. September. zum Soldaten gezwungen , ſeine eigene

Ein ſubſtanzloſer, verkitſchter Suder: Hinrichtung und ſein eigenes Begräbnis

mann mit Kaiſerſchem Aufguß. Recht erleben muß, um als Jip wieder zu er :

knallige Aktſchlüſſe, aber immer wieder wachen , dann aber als Jip den Weg zum

ein Ausweichen vor den dramatiſchen militäriſchen Führer durchmißt, das leit

Konſequenzen. „ Branntwein !" ſeufzt der wort der Groteske Mann iſt Mann "

alte verkommene, um ſein ſpätes Liebes : gleichſam auf den Kopf ſtellend , lo ſpürt

glück betrogene Profeſſor in dem Nacht man ein Lalent, das zwar noch nicht ge:

café, als ſeine gleich ihm verkommene klärt, aber vielverſprechend iſt. Zum min :

und zur Kabarettänzerin degradierte beſten weiß Brecht, was das Theater

Frau ihren Springtanz aufführen will braucht.braucht. — Münch inſzenierte recht ge:

und, ihren früheren Mann erkennend, be: ſchickt, Ewald Balſer trug mit der glän:

ſchämt von dannen ſchleicht. So hat das jenden Darſtellung des Galy Gay das

Ganze nicht einmal einen richtigen Schluß. Stück zum Erfolge. Karl lehmann.

Und was hatte man erwartet nach der Eulenberg ,Herbert :Die beſte Polizei.

Eigen -Einführung des Autors, der uns Ein Scherzſpiel in 4 Bildern . Staat:

verſprach , einen Menſchen vorzuführen, liches Schauſpielhaus zu Berlin am

„gut und echt im Innerſten ", in dem die 3. Oktober.

leidenſchaftliche Natur durchbricht, wenn An dieſem Stück iſt die Berliner Polizei:

die ſie lodenbe hohe Kultur verſagt! Der Ausſtellung ſchuld ! Eulenberg ſollte ein

Springtanz iſt übrigens der ekſtatiſche, Gelegenheitsſtück ſchreiben , das war kei

von Todesſchauern umwitterte norwe: ne beneidenswerte Aufgabe, und er zog

giſche Lanz . Alſo ein ſymboliſches Dra : ſich aus der Affäre, indem er Schiller

ma. Welche Anmaßung ! Karl Arns. fortſeşte. Wir kennen die Entwürfe zu

Brecht, Bert : Mann iſt Mann . Die Schillers, in den neunziger Jahren ge

Verwandlungen des Pa & ers Galy Gay plantem Drama „Die Polizey " und

in den Militärbaracken von Kilkoa im wiſſen , wie verzwickt und verwoben die

Jahre 1925. Luſtſpiel. Kleines Haus der Anlage des Werkes war, an das der

Städtiſchen Theater zu Düſſeldorf am Dichter durch Mercier und durch ſein

25. September. Intereſſe an der Pariſer Polizei gebunden

So toll und ungebärdig einem Brecht war. Eulenberg hält ſich an den 5. Ent:

auch in dieſem Stücke kommt, es zeigt ſich wurf („Es kommt ein Kiſtchen mit Pre

in ihm ſo viel Theaterblut,ſo viel Eigenes, tioſen weg ...“ ), und damit die Sace
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füllig und abgeſchloſſen wird, führt er verkörpert, von dem nach jüdiſcher Ges

als den von der Polizei entlarvten Täter ſchichtsüberlieferung die Gründung der

den Grafen Caglioſtro als ,,Genie und Miſchna, d . h. der Sammlung der Heili

Gauner “ ein und läßt bei einem an- gen Schriften , ſtammen ſoll. Zu Beginn

rüchigen Gaſtwirt ein „ Zwiſchenſpiel " des Dramas dient Akiba, der Wildevom

vor ſich gehen , damit die Polizei beweiſen Feld " , noch als gewöhnlicher Knecht bei

kann, daß fie gar nicht ſo zenſurlüſtern dem reichen Landbeſißer Kalba Sabna.

iſt und die Grenzen des Zuläſſigen ſehr Deſſen Lochter Jaltha hat die in Akiba

weitherzig zieht. Die geſtörten Liebes- und ſchlummernden Kräfte erkannt, liebt ihn,

Ehepaare kommen wieder in Ordnung, vermählt ſich mit ihm wider den Willen

der ,Broſchürenſchreiber " Schillers wird ihres Vaters und folgt dem Gatten in die

entlarvt, und am Schluß wird, wie nach Armut. Von ſeinem Weibe angeſpornt,

jedem Bilde, feſtgeſtellt: „Die beſte Poli- eignet ſich Akiba in raſtloſer Arbeit Leſen

Jei merkt man kaum oder - gründlich " ; und Schreiben an und vertieft ſich in die

nachdem aber der Zuſchauer dieſes mit heiligen Lehren ſeines Volkes. In ſelbſt

zweiter Garnitur unter der Regie Dr. von loſer Liebe nimmt Saltha ihrem Vatten

Naſos geſpielte Stück genoſſen hat, hört alle materiellen Sorgen ab, damit er ſich

er den Geiſt Schillers dem Autor zu : ungeſtört zum Rabbi und geiſtigen Führer

rufen : „Das war kein Heldenſtück, des jüdiſchen Volkes gegen die Römer :

Dktavio ! " Hans Knudſen. herrſchaft heranbilden kann. In Simon

Heimann, Moriß : Das Weib des Bar -Koſiba, einem der Häupter des jüdi:

Atiba . Drama in fünf Aften . Stadt: ſchen Aufſtandes, glaubt er einen neuen

theater zu Kiel am 5. Oktober . ( Buch- Meſſias entdeckt zu haben und gibt ihm

ausgabe : S. Fiſcher, Berlin.) den Namen Bar-Kochba, Sohn des

Das Werk des vor zwei Jahren verſtor- Sternes. Nach dem Zuſammenbruch des

benen Dichters iſt vom Gedanklichen Aufſtandes gerät Akiba in die Gewalt

übermäßig belaſtet und entbehrt der des Feindes und wird im Rerker auf Bes

dramatiſchen Glut und Kraft ſo ſehr, daß fehl des römiſchen Siegers Rufus ge

es im Rampenlicht der Bühne troß noch martert. Der Sterbende wird, während

ſo verſtändiger und geſchickter Regie und die Gefängniswärter ſchlafen, von ſeinem

trog beſter ſchauſpieleriſcher Geſtaltungs- Sohne Joſeph und dem Propheten Elias

verſuche kein Leben zu gewinnen vermag . zu der inzwiſchen ergrauten Jaltha zu:

Dagegen wird die Lektüre des an geiſtigen , rückgebracht und ſtirbt in deren Armen

ſittlichen und dichteriſchen Werten reichen in dem Bewußtſein, für ſein Volk den

Buches für jeden von großem Reiz und Märtyrertod erlitten zu haben.

Gewinn ſein . Der Aufſtand Bar-Kochbas, Reinhold Stolze.

der bis zum König von Iſrael aufſteigt, Frand , Hans : Klaus Michel. Dra

gegen die römiſche Herrſchaft im Jahre matiſche Dichtung in fünf Akten . Leip

135 n. Chr. bildet den geſchichtlichen Kern zig, Altes Theater, am 9. Oktober.

des Gedankendramas. Die eigentliche ( Buchausgabe : H. Haeſſel, Leipzig.)

Seele dieſes Aufſtandes wird von Hei: Wie Frand's erſte Zeitdichtung, die

mann in dem Rabbi Akiba Ben Joſeph Freien Knechte“ geht auch „Klaus
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Michel “ vom Heimatboden aus ; zu ihm eigenen Willen heimatlos geworden , ſidy

kehrt es zurück. Der Held entſtammt von der mütterlichen Erde losgeriſſen

wiederum dem Bauernſtande, aus dem hat, um in unheiliger Raſerei, dem Dä:

er ſich gewaltſam herausreißt, von mon des Materialismus verfallen , ſich

ſeinem ſtarken Willen, dem unaufhalt: ſelbſt zuſelbſt zu vergeſſen und erſt über Leichen:

ſamen Drange zur „Welt“ getrieben . hügel hinweg zu ſich zurückzufinden.

Raſch geht ſein Weg voran . Er wird ein Das etwa iſt die Weisheit dieſer gedan:

tüchtiger, hochangeſehener Arzt, der kenvollen Dichtung, die im geſpenſtig

manchem Kranken Rettung in höchſter jagenden Rhythmus einer loſen Folge

Not zu bringen vermag. Aber kalter Ehr: von ſzeniſchen Viſionen an uns vorüber:

geiz, ein Wiſſensdrang, der im Patienten zieht. Wenn der Bühnenerfolg des ernſten

nicht den Menſchen , nur das Objekt Werkes ſtark umſtritten war, ſo lag das

ſieht, eine bedenkenloſe Ethik, die über troß der klugen und geſchickten Eingriffe

leichen geht, laſſen ihn überall dort Un- von Zeiſe-Götts Regie wohl weniger an

heil ſtiften , wo ſich liebe, ſeeliſche Qual der allzu zwieſpältigen Erſcheinung des

und innere Bedrängnis hilfeſuchend und Helden als an der Überfülle der Ge:

hilfebringend ihm in den Weg ſtellen . Er fichte, der der Dichter nicht überall im

verleugnet jedes echte Gefühl, das ihn Sinne der Bühne Herr geworden iſt.

mit anderen Menſchen verbinden könnte Karl Bland

- ein Willensfanatiker, ein Beſeſſener Ramniker, Ernſt: Die Nadel. Ein

der Tat, ein Amokläufer der techniſch- Spiel in 3 Akten . „Neues Theater am

materialiſtiſchen Weltanſchauung, der Zoo“ zu Berlin am 10. Oktober. ( Buty:

der Dichter den Kampf anſagt. Erſt un- ausgabe : S. Fiſcher, Berlin ).

geheure Erſchütterungen , die ihn aus Aus Anlaß der Uraufführung dieſes

ſeiner Eriſtenz herausſchleudern, zur Ein- längſt bekannten Stückes erzählt Stern:

Fehr und Umkehr zwingen , vermögen die heim , wie gern er dem begeiſtert zu ihm

Starrheit ſeines Herzens zu löſen und aufſchauenden Verfaſſer den Plan ge:

ihn reif zu machen zum Opfertode im ſchenkt habe, weil er in deſſen Tempera:

Dienſte der Allgemeinheit. Über ſeinem ment und ſaugende Demut" höheres

Grabe aber, auf der heiligen Erde, aus Vertrauen ſeşte als ,in das ſtrammſte

der alles Leben kommt, und zu der es hende kadettenhafte Zuhören Unruhs".

zurückkehrt, finden ſich ſeine beiden Sternheim , den man auf Schritt und

Söhne zu gemeinſamem Werke zuſam : Eritt in dem Stück ſpürt, beklagt ſich,

men . Das Schickſal Fauſts, Peer Gynts, daß die (namentlich Berliner ) Direktoren

Strindbergs Weg nach Damaskus, We- durch ausländiſche Bettelſchwänke"„

definds Franziska, alle dieſe Sinnbilder geiſtig zu überanſtrengt ſeien , um dieſes

irrenden, verworfenen und geläuterten ihm abgehorchte „ reizende“ Stüď ju

Menſchentums werden in der Geſtalt ſpielen. Ein „Bettelſchwank“ iſt das

Klaus Michels lebendig. Neben dem Stück aber im allerwortlichſten Sinne,

ewig Menſchlichen aber erhebt fich vor weil es um die Nadel geht, die die Frau

allem die zeitliche Symbolik des Zimmervermieters in einem Bett ver :

Schidſal eines ganzen Volfes, das durch loren hat, von dem aus die Nadel zum

M
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Verdachtsmoment gegen unſchuldige ſchaffen , das troß ſeiner dünnen Hand

Töchter gemacht wird. Ohne Sternheim lung bei dem chroniſchen Luſtſpielmangel

wäre das Stüc& mit den immer erneut unſerer Theater auch auf andere Bühnen

vorgenommenen Verwirrungen an dem kommen und verdienten Beifall finden

Poſtaſſiſtenten und mit den eingewickel- wird. Wie ein weinfroher Poet einen

ten Schlafzimmerſächelchen ein Stück reichen Amerikaner erfindet und durch

Theaterkonfektion , das man ſpielen ober das in Ausſicht geſtellte fegat dieſes an

liegenlaſſen konnte. Aber eine , Geinein geblichen Kindes der Stadt " die Bür:„

ſchaft für neue Theaterkultur ", die ſich gerſchaft eines kleinen Neſtes rebelliſay

dieſes Schwankes annahm , ſollte andere macht, das iſt recht artig ausgedacht,

Aufgaben zu löſen haben, als mit mittel- wenn auch die Möglichkeiten des Ein

mäßigen Darſtellern und einem Regie: falles ſzeniſch nicht ganz ausgenußt ſind.

Eleven gängige Schwänke zu ſpielen. Einzelne Typen , wie der von Georg

Hans Knudſen. Auguſt Koch prachtvoll geſpielte Bürger

Siemann, Walter : Der Geiſt in der meiſter, bekunden eine durchaus nicht,

Flaſde. Komödie in vier Akten . amateurhafte Kunſt der Charakteriſtik,

Leipziger Schauſpielhaus. 15. Oktober . und manche Dialogſtelle ergößt durch

Angeregt durch ein Motiv aus Strind- friſchen Wiß und ſaftige Würze. Der

bergs Märchen hat der bekannte Buch- Autor konnte ſeinem wohlbekannten

künſtler und Direktor der Leipziger Aka: Publikum oft dankend erſcheinen.

demie ein harmlos-heiteres Stūđ ge Friedrich Michael.

Mitteilungen

Eine Geſellſchaft für deutſches Hend , Prof. Dr. Ludwig Freiherr von,

Schrifttum e . V. iſt in Berlin im Paſtor, Prof. Dr. Hans Pfigner, diee

Auguſt 1926 gegründet worden , zur För: Staatsminiſter Boelig, Stegerwald und

derung lebender deutſcher Dichter, Den : Wallraf und die Führer der beiden gros

ker, Muſiker und Künſtler. Die Geſell: Ben deutſchen Auslandsvereinigungen,

ſchaft veranſtaltet und vermittelt Vor: Staatsſekretär von Hinße, Verein für

trags- und Kunſtabende in Berlin und das Deutſchtum im Ausland, Gouver:

im Reiche. Der Mitgliedsbeitrag für neur z. D. Dr. Schnee, Bund der Aus

außerordentliche Mitglieder iſt auf 6 M. landsdeutſchen. Kanzlei der Geſellſchaft:

jährlich bemeſſen. Wer irgend an weſent- Berlin W 30, Martin - Luther -Straße 81 .

licher Kultur Anteil nimmt, ſollte Mit- Leitung : Franz Alfons Gayda.

glied werden. Zu den führenden Perſön- Zur Erhaltung des Nießſche-Archivs

lichkeiten der Geſellſchaft gehören u. a.: in Weimar iſt am 28. September die Ge :

Paul Ernſt, H. Fr. Blund , Eberhard ſellſchaft derFreundebesNiebſche:

König, Wilhelm von Scholz, leo Weis- Archivs gegründet worden.

mantel, Heinrich Federer, Richard von Die Kleiſtgeſellſchaft tagte am

Schaukal, Enrica von Handel-Mazzetti, 29. Oktober in Berlin.

Ricarda Hud), Iſolde Kurz, Prof. Dr. Der Kleiſtpreis 1926 wurde von dem

Eduard Spranger, Prof. Dr. Eduard Beauftragten der Kleiſtſtiftung, Bernh.
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:

Diebold, zu zwei Drittel ( 1000 M.) an am 12. Hermann Popert in Blankeneſe,

Alerander Lernet-Holenia für ſeine dra- geboren in Hamburg; am 14. Marie

matiſchen Arbeiten und zu einem Drittel Feeſche in Hannover, geboren ebenda ; am

( 500 M.) an Alfred Neumann für ſeinen 18. der literarhiſtoriker Anton Bettel:

Roman „ Der Teufel“ verteilt. heim in Wien, geboren ebenda. - 50. Ge

Der werbeträftigſte Zeitungsarti : burtstag : am 4. Albert Sergel in Berlin,

kel über Wien und Niederöſterreich (Auf- geboren in Peine ; am 7. Hugo von Wal

ſaß, Feuilleton, Novelle, Kunſtbetrach- deyer-Harz in Berlin, geboren in Straß

tung oder dergl.), der in einer Tages: burg (Elſaß ). — 45. Geburtstag : am

zeitung des In- oder Auslandes vom 24. Erwin Magnus in Berlin, bekannt

Oktober bis Dezember 1926 erſchie- als Überſeger ſkandinaviſcher Literatur;

nen iſt ( Handſchriften ſind nicht zuges am 27. J. Sandmeier in Goettersberg

laſſen ), ſoll von der Fremdenverkehrs- ( Oberbayern ), geboren in München,

kommiſſion für Wien und Niederöſter- gleichfalls bekannt als Überſeger Ham

reich ( Wien VII, Muſeumſtraße I ) mit ſuns, Undſets u. a.; am 28. Stefan

1000 M. ausgezeichnet werden . Zweig in Salzburg, geboren in Wien.

Das Altonaer Stadttheater feierte Freiherr von Schlicht ( Pſeudonym

am 26. September das Jubiläum ſeines für Wolf Graf von Baudiſſin ), geboren

sojährigen Beſtehens. in Schleswig, ſtarb am 4. Oktober in

Eine Scheffel - Feier fand am 2. DE: Weimar, 59 Jahre alt. - Geheimer Re:

tober auf dem Hohentwiel ſtatt, bei der gierungsrat Berthold lißmann, Pro

eine Gedenktafel und die Scheffel- Fahne feſſor für deutſche Literatur an der Uni

eingeweiht wurden . verſität Bonn, zuleßt in München wobn:

Anläßlich des 75. Geburtstages von haft, geboren in Kiel, iſt am 14. Oktober

Richard Voß wurde dem Dichter auf in München , 69 Jahre alt, geſtorben.

dem Friedhof von Berchtesgaden , wo er Hans E. Kind, der norwegiſche Dichter

begraben liegt, ein Denkmal errichtet. (vgl.den Aufſaß in dieſem Heft,S.489ff.),

Gedenktage im November : am 6. geboren am 11. Oktober 1865, iſt am

iſt der 60. Geburtstag Paul Schrecken : 13. Oktober in Oslo geſtorben . - Anne:

bachs (geſtorben im Juni 1923) ; am 15 . marie von Nathuſius , geboren auf dem

iſt der 10. Todestag Henryk Sienkiewicz8, Rittergut ludom ( Prov. Poſen ), ſtarb

am 22. der 1o. Todestag Jack Londons, in Berlin am 16. Oktober, si Jahre alt .

am 27. der 10. Todestag Emile Ver: Die Jahresernte bringt im beilic:

haerens, am 30. der 75. Todestag Wil: genden Bogen den Schluß der Probe aus

helm Meinholds. „ Walter Eidlig, Die Gewaltigen “, ferner

Geburtstage im November. - einige Gedichte von Carl Zudmayer und

55. Geburtstag : am 3. Hanns Heinz den Anfang eines Stüđes aus „Carl I.

Ewers in Berlin, geboren in Düſſeldorf; Burchardt, Kleinaſiatiſche Reiſe“.

Verantwortlich : Für Artikel, Beſpredjungen und Jahresernte' : Will Vesper in Meißen, für Zeitſchriften :

Dr. Wilhelm Frels, für Bübnen : Dr. Friedrich Michael, fürNeue Bücher undMitteilungen : Ernſt Metelmann,

(á melid in Leipzig. Anſchrift der Redaktion : Leipzig, Roßſtr. 5. - In Deſterreich verantwortlid für die Redaksion :

Leopold Heidrid , Wien 1, Spiegelgaire 21 . Verlag von Ed. Avenarius, Leipzig, Poitidedfonto Leipzig

Die ſchöne Literatur " erſcheint monatlich. Preis für das Kalenders Vierteljahe 2 M. (einidl. der

monatl.16 ſeitigen Beilage . Die Jahresernte“). Beſtellungen nimmt jede Budhandlung entgegen. Fals atd
durdy ortsanfällige Buchhandlungen bezogen werden kann,liefert die Verlagsbuchhandlung Ed. venarius, Leip

zig,Roßſtr. 5. Þorto proVierteljahrbeidirekter Zuſtellung 30 Pf.BeſtellungdurdZahltarteempfoblen. --- An

feigenpreiſe: Vorzugsſeiten lloM., ſonſtige Seiten 90 M .. 1/2 Seite 50 M., %Getre25 7. Beilagegebåbe bis 8s
pro Tſd. 13 M. Redattionsídluß : 15. des Vormonats .Nad deudt der Originals Beitrage verboten.

-
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Herausgegeben von Will Vesper Begründet von Eduard Zarnde

Hans Grimm

Von Guido R. Brand

ort wo das Erlebnis , das einfache und erſchütternde, das innere und

,
dem alles notwendig und folgehaft iſt, erkennen wir den Menſchen. Die Erde,

das Land, das er bewohnt, geſehen und erlebt hat ; die Liere, die um ihn waren

an ſeinen Wohnſtätten , auf ſeinen Wanderungen ; der Himmel, der ſich über

ihm wölbte – denn er iſt einmal niedrig, von tiefen Wolken und nahen Hori

zonten eingeſchloſſen, ein andermal weit und voll brennender Sonne und

unerbittlich -glühendem Licht — ; die Menſchen , mit denen er zuſammenlebte,

denen er begegnete, Freunde und Feinde, innerliche und äußerliche; all das,mit

ten tauſend Imponderabilien zwiſchen den Dingen und eines Lebens, das über

Kontinente geht, wächſt um ihn auf, in ihn hinein, verankert ſich in ihm , hält

ihn feſt und ſchließlich iſt der Raum um ihn er ſelbſt und dieſer Menſch ſieht von

innen heraus, von den Dingen aus, durch ſie hindurchy; er hat die Erkenntnis

und die Gnade des Schauens und alles iſt ihm eine Begegnung mit ſich ſelbſt.

Eine Gewalt, eine Kraft ſteht in ihm auf, läßt ihn mitten aus der Arbeit auf

horchen, zwingt ihn lange Stunden , zu ſchreiben und zu ſchreiben ; alles nimmt

Geſtalt an , wird leben , Raum , jede Erinnerung iſt vor ihm , als ſei es geſtern

oder heute ; zwiſchen Land und fand ſpannt ſich eine gigantiſche Brüde, auf der

Zeiten und Menſchen wandern , hin und her, getrieben von Sehnſucht und liebe,

yoll Glüdſeligkeit und Leid, voll Schmerz und Trauer, voll Weh nach einer

Heimat, vertrieben von Haus und Hof in der Fremde, ſuchend immer nach

einem Stück land, wo ſie Ausſchau halten können nach einer Zukunft : Hans

Grimm, der Deutſche, in einer fröhlichen, internationalen Stadt geboren , voll

Drang in die Welt, fünfzehn Jahre in Deutſch -Südweſt als Kaufmann, als

Farmer, ſchreibt in ſeinem ganzen Wert das große gewaltige Epos und die tiefe,

ungeheure Tragik des Auslandsdeutſchen ; er ſchreibt die Odyſſee des deut :

Tchen Menſchen unter der ſengenden Sonne Afritas , in den öden Sand

ebenen und Buſchniederungen , an den Waſſerſtellen und auf den Farmen , mit

all den Erſchütterungen der Fremde und der zehrenden Anziehungstraft der

deutſchen Heimat; er ſteigert das alles über das Perſönliche hinaus, jeder Name
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zu einer

wird zum Symbol, jedes Erlebnis zum Leben des Afrikadeutſchen ; alles wird

zu einer Antwort heiſchenden Frage an dich, an uns alle, noch weiter

ſchrecklichen Anklage all der Verfehlungen , die begangen wurden und zu einem

Schrei über alle Welt : Volt ohne Raum.

Dieſer vor kurzem erſchienene zweibändige Roman iſt wie der breite, aus

einer dunklen Tiefe aufſteigende Gipfel in ſeinem Werk, das jenem nur diente

und vorbereitete. Fünf Jahre gingen über die Arbeit hin, eine Zeit deutſchen

Niederganges und die Anfänge neuen Werdens, die nicht ohne Einfluß waren

auf ſeine innere Haltung ; in fünf Jahren wuchſen die Ereigniſſe und Dinge,

das Schicfal eines Auswanderers zu einer Weltanſchauung ,zu einer ſicheren

Bewußtheit, daß Deutſchland zu klein iſt, um die Menſchenkräfte, die es birgt,

auswirken zu laſſen . Es iſt ein Werk voll Liebe, voll aufflammenden Stolzes

und Zornes , eines Menſchen Werk, dem Deutſchland über alles gilt. Der Aus:

landsdeutſche hat einen anderen , einen ſchärferen Blic als der Binnenländer,

in ſein Wollen und Lun drängen ſich fremde Elemente, fremde Welten , er iſt

zwiſchen zwei Polen : Hie Deutſchland - hie meine Farm . Er vergißt draußen

ſeines Mutterlandes nicht, aber er macht oft die Erfahrung, daß man ihn ver

gißt. So wird es mitunter ein politiſches Buch und iſt doch keins, denn alle

Anklagen und Vorwürfe wachſen aus dem Geſchehen, und alles politiſche Leben

ſtrömt zwiſchen die Arbeit und die Gedanken , alles iſt im Innerſten voller Zu:

ſammenhänge, weil die Menſchen in ihren Charakteren zuſammen gehören oder

einander entgegengeſeßt ſind (was wiederum nur eine Folge ihres Schidſals

iſt), weil ſie in der Zeit ſtehen, wachſen wollen , aber eines ihnen fehlt: der Raum ,

ſich auszudehnen . Volt ohne Raum , das iſt— in einigen Geſtalten verkörpert

Deutſchland, dem man die Kolonien genommen hat, dem man die Erde geraubt

hat, auf der ſeine Menſchen unter furchtbaren Entbehrungen, unter Aufbietung

aller Kräfte Streden fruchtbaren Landes geſchaffen haben . Dieſer Friebott, der

lange vor dem Krieg, aufgewachſen im Weſtfäliſchen , Marineſoldat, Arbeiter,

Sozialiſt, auszieht, weil er für ſich keinen Plaß in der Heimat findet, der in

Deutſch -Südweſt alles erlebt, was einem Menſchen , der arbeitet, begegnen kann,

langſam Raum , Zeit und fremde Menſchen, treue und hinterliſtige, fennen

lernt, alle Niedertracht der Feindſeligkeit, Verrat, Haß erfährt, die Folgen des

Weltkrieges verſpürt, engliſche Gefängniſſe kennenlernt, dem ſeine Farm ge

raubt wird, der die gigantiſche Wüſte im Kampf mit ihr und feindſeligen Ein :

geborenen erlebt, um endlich nach dem Weltkrieg heimzukehren in ſeine Heimat:

dieſer Friebott iſt der deutſche Menſch. Hundert politiſche Fragen ſpielen hin

ein , Sozialismus, Kolonialpolitik, Revolution , Streik; Männer werden mit

Namen genannt, Dernburg, Dittmann, Wolfgang Heine ; die engliſche Ges
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waltherrſchaft, die Hereroheße, das Renegatentum mancher Deutſcher wird

gebrandmarkt: die Fülle des Inhalts der beiden Bände, das Schidſal des

Friebott und einiger, die mit ihm ſind, iſt unerſchöpflich. Es iſt vom Anfang bis

zum Ende die rieſenhafte Dichtung von der Not des deutſchen Volkes : „ das

Schidfal kommt einen weiten Weg gegangen und die Geſchichte jedes Mannes

fängt bei ſeinem Volke an“ (BD 1, S. 25). Und es iſt wiederum ſeine eigene Ge

ſchichte mit, denn wie er ſich ſelbſt nennt mit Namen , wie er ſeine Farm , das

Leben dort mit Cornelius Friebott in Verbindung bringt, wie er ſeine Rückehr

nach Deutſchland, ſeine Tätigkeit während des Krieges und die Arbeit an dem

Werke ſchildert, ſo ſehr iſt er verwachſen mit der Heimat und dem land ſeiner

Farm und ſo ſehr hofft er, daß eines Lages wieder Recht werde und Deutſchland

Raum bekomme für ſeine Menſchen .

Wenn ich von der Form rede, ſo möchte ich ſagen , ſie iſt chroniſtiſch. Von

all ſeinen früheren Erzählungen her liegt ein Grundſtod , ein Element in Hans

Grimm : mit den Dingen zu gehen. Und in dieſen beiden Bänden hat ſich ſeine

Kraft, die er vordem in kurze Erzählungen und Novellen ſenkte, über das

Schiđſal eines ganzen Volkes ausgeſpannt und iſt gewachſen an der Größe des

Erlebniſſes und der Tiefe ſeines Gefühles für die Beſtimmung: ,,Schau um

dich, ſchau vor dich und bedenke die Enkel und Neugeborenen ! Es gibt eine

Sklavennot der Enge, daraus unverzwungene Leiber und Seelen nie mehr

wachſen können. Ich aber, mein Freund, ich weiß, daß meine Kinder und mein

Geſchlecht und das deutſche Volk ein und dasſelbe ſind und ein Schidſal tragen

müſſen " (BD 1, S. 11). Dieſes Schickſal iſt breit und voll Atem geſchrieben ,

aufflammend manchmal und im Lon hochgetragen , voll der Dumpfheit der

Zuſtände, voll der Schwere des Klagens, durchweht von der Glühhiße des

Sandes und dem Frohloden der Zuverſicht.

Von Beginn an iſt ſein Erlebnis zum Inhalt ſeines Werkes geworden. Lehr

jahre in Nottingham und London, clerkship in Port Elizabeth, Selbſtändigkeit

in Eaſt London , Farmertätigkeit, Burenkämpfe, Hereroaufſtände, von allem

ſind Dinge in ſeine Erzählungen eingegangen , nicht einfach hineingeſagt oder

als bloßer Rahmen oder Rankwerk oder intereſſanter Schauplaß, ſondern alles

iſt notwendig und lebendig, alles iſt eingeordnet in einem land, das ihm die

zweite Heimat geworden iſt. Ohne Pathos, ohne Überheblichkeit, denn das Leben

hat ihn einfach und ſtill gemacht. Was er ſeinen Novellen ,, Der Gang durch den

Sand“ zum Motto ſeşte, gilt für ſein ganzes Schaffen und ſomit für den

Menſchen Grimm :

„ Was Schöners auf Erben hab ich nit funden ,

Als treu von Herzen und ſtill von Munden . “
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Das hat ſeine Sprache mit dem Rhythmus des Lebens gefüllt und alle Er:

ſchütterungen wachſen aus der Troſtloſigkeit des Sandes, aus dem gefährlichen

Buſchland, aus dem Rauſch der Diamantenfelder, aus der Einſamkeit der

Wüſte, die am Tage wie Feuer brennt und nachts kühl wie der Sternenhimmel

wird. Die Weite des Horizontes und die Größe des Landes haben die Säße

formuliert. Da ſtirbt Bertie Scholz, dem die Engländer eine Kugel in den

Oberſchenkel gejagt haben, auf der Flucht durch den Sand, groß, Heldenhaft,

ungeſehen und entſeßlich einſam . Ein Neger verfolgt ihn , witternd wie ein

Raubtier : ,,da ſchrie der Nigger vor Staunen : ,MamoTyu ! ", denn der weiße

Mann ließ ſich plößlich vornüberfallen auf das Geſicht, auf den Bauch . Das

Geſicht riß er wieder hoch und biß in die Luft nach dem Schwarzen hin. Er ſtieß

auch mit den Beinen . Schließlich rollte er zurecht wie zum Schlafe. Die Stirne

und das Geſicht ruhten auf den Händen. Der breitkrempige Hut deďte den

Hinterkopf halb zu und das eine Ohr. Das Jađenbündel lag unter der Bruſt.

Die Knie und die Stiefelſpißen waren in den Sand gebohrt. Die Sohlen ſtanden

ſchief und die Abfäße hingen weit auseinander.

Der Schwarze blieb lange Zeit beobachtend ſißen , ohne ſich zu rühren . Er

wagte in dieſer Zeit nichts zu ſprechen. Er wartete, was der liegende weiße Sol:

dat, der zuleßt eine ſo ſehr drohende Miene gemacht hatte, weiter zu tun be

abſichtigte."

Bertie Scholz iſt einer von den Tauſenden , die da unten ſterben, aber um

dieſen Tod ſo zu berichten , muß man das Herz eines Chroniſten haben , wie ſie

im Mittelalter gelebt haben . Tod und Leben wächſt in den Sand und alles Se:

ſchehen ſtrömt im Sand : da ſind die Diamantenſucher,die das Fieber nach Geld

und Reichtum bekommen, da ſind die ölſucher, die Farmer, die Negerfaulenzer,

die Städte mit ihrem europäiſchen Leben , die Viehherden , Krale, Waſſerſtellen,

Furten , die Buren , Engländer, Herero, Buſchleute, die wilden Liere und über

alle glüht die afrikaniſche Sonne. Der Burenkrieg, die Aufſtände, der Welt

krieg mit ſeinen entſeßlichen Folgen für die Wehrloſen in den glühheißen lagern

mit tieriſchen Aufſehern, deutſchen Verrätern, franzöſiſchen, engliſchen Un

menſchen , ſind eingeflochten ; Schidſale von unerhörter Tragik werden lebendig,

kleines, alltägliches Leben der Arbeit auf der Farm iſt ſo wichtig wie der große

gigantiſche Kampf des Volkes um dieſes land. Jede Erzählung hat ihre Wur

zeln in der afrikaniſchen Erde, ob es ſich um den Juden Jakob Gordon , um den

Buren Du Jan, um den Sohn der Frau Ingeborg, der um eines Barmädchens

willen ſtirbt, handelt oder ob es um den Neger Mukwa geht, der nicht genügend

Geld hat, eine Frau zu kaufen und erſt nach fürchterlichen Arbeiten in den Minen ,

nach Zuchthaus, Morden zum Ziel kommt, oder ob es Hermanus Olewagen iſt,
1
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der mit ſeiner Viehherde den Deutſchen entrinnen will und den Engländern in

die Hände fällt, ſeine Lochter verliert und in heißem Sand ſtirbt. Immer und

überall ſteht hinter den Geſchehniſſen der Menſch Hans Grimm , blutenden

Herzens, wehen Auges, denn Deutſch -Südweſt iſt ſein land. 15 Jahre Ringen

um die Erde, um aus dem Sand fruchtbaren Boden zu machen , iſt etwas ande

res als im weſtfäliſchen Land zu ernten . Aus allen ſeinen Erzählungen ,,Süd

afrikaniſche Novellen “, „ Gang durch den Sano“, „Dlewagen-Saga“, „ Ol

ſucher vom Duala“ und aus ſeinem großen Roman ſtrömt die große Liebe zum

Boden und alles, was er ſchrieb, hat ſeine Wurzeln darin .

Grimm will wieder nach Südweſt gehen und will an zwei Werken arbeiten :

„ Raffernland “ und ein Buch über Südweſt. Man kann nur wünſchen , daß ihm

Zeit und Kraft wird, ſein Ziel zu erreichen , denn es geht um Dinge, die uns alle,

das ganze deutſche Volk angehen. Er iſt kein ,, Kolonialdichter", ſondern ein

deutſcher Dichter, wie er mir in einem Briefe einmal ſchreibt: ,,Aber das deutſch

dick unterſtrichen , wie das natürlich iſt, wenn einer nicht vom Schreibtiſch her:

kommt, ſondern ſeinen langen ſchweren Weg durch das Ausland gegangen iſt

und durch das wirkliche Leben . "

Hans Grimm

1. Biographiſches

Hans Grimm wurde am 22. März 1875 in Wiesbaden als Sohn des Univerſitätsprofeſſors

Dr. Julius Grimm geboren, beſtand die Reifeprüfung am Realgymnaſium zu Wiesbaden

und bezog die Univerſität lauſanne, um franzöſiſch zu lernen . Er machte die kaufmänniſche

Lehrzeit in England durch, war dann fünf Jahre faufmänniſcher Angeſtellter in Port Eliza:

beth (Kapland) und acht Jahre ſelbſtändiger Kaufmann in Eaſt London (Kapland). Vier:

unddreißigjährig wandte er ſich dem ſchriftſtelleriſchen Berufe zu, dahin es ihn von Jugend

an drängte. Von 1910–1913 ſtudierte er neben ſeinem Berufe Staatswiſſenſchaften in

München, war 1914-1915 Hörer des Kolonialinſtitutes in Hamburg, wurde 1916 als Ein

undvierzigjähriger Rekrut und lam als Kanonier ins Feld , wo er dann Dolmetſcher war und

und ſchließlich zur militäriſchen Stelle des Auswärtigen Amtes kommandiert wurde. Seit

Kriegsende iſt er anſäſſig auf ſeiner Beſißung, dem Kloſterhauſe zu Lippoldsberg an der Weſer.

2. Bibliographie

Zuſammengeſtellt von Ernſt Metelmann

Werte Afrifafahrt Weſt. Von Hamburg, Antwer:

Die Grobbelaars. Trauerſpiel. Berlin : Vita pen , Boulogne u. Southampton nach Ma:

1907. (195 S. 89) deira -Kanarien , nach Swakopmund, lübes

Straßburg - Nancy- Loul --Châlons- rißbucht u. Kapſtadt. Ein Reiſebuch u . e.

Epernay - Paris. Mes— Châlons Paris . Einführungsbuch. Ebd. 1913. (225 S. mit

Frankfurt a. M .: Expedition von Hendſchels 56 Ubb., 5 Kartenſkizzen u . 1 Karte, 80)

Telegraph 1911. 61 S. mit 18 Abb., 4 farb. Hendſchels Luginsland. H. 34.

Karten u. i Streckenprofil, 8 ° ) Hends Südafrikaniſche Novellen . Frankfurt a . M .:

Ichels Luginsland. H. 25. Literar. Unſtalt Rütten & loening 1913.
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(330 S. 89) Neue Aufl. München : A. Der Diamantenſtreit. Ebb . 1910 , d. 8., 13.,

langen 1921. (295 S. 89) 15., 16. Sept.

Der Gang durch den Sand u. a. Geſchichten Die dtſche Diamantenküſte. In : Die Woche.

aus ſüdafrikan. Not. München : A. Langen Ig. 12, Nr 41 v. 8. Okt. 1910 , S. 1752/s .

1916. (338 S. 89) - Neue Aufl. 1923 unter Die Wahlen 3. 1. Parlament 0. ſüdafrik.

d. Titel : Der Gang durch den Sand u. a. Union . In :Tägl.Rundſchau 1910 , v. 18.Ott.

Geſchichten aus Südafrika. Ein deutſcher Bibelüberſeger in Afrika. In :

Mordenaars Graf. München : Callwey 1916 . Tägl. Rundſchau 1911 , v. 9. Febr.

(22 S. kl. 89) = Der Schatgräber. Nr 97 . A letter from Germany. In : The East

Uus : Südafrikaniſche Novellen . London Daily Dispatch 1911,0. 11.Mai.

Der Ölſucher von Duala. Ein Lagebuch Das Sprachenproblem in Südafrika. In :

bearb. Berlin : Ullſtein 1918. ( 342 S. 8 °) Frankfurter Ztg. 1911, 8. 28. Mai.

Die Dlewagen Saga. München : A. Langen Lüderißland und ſeine Diamanten . In : Zeit

1918. (180 S. 8°) im Bild Ig. 1911, Nr 20.

Volt ohne Raum . Roman. 2 Bde. Ebb . Aus Sir W. Butler's Erinnerungen. In :

1926. (683,673 S. 8°) Tägl. Rundſchau 1911, d. 16., 17. , 19., 20 .
Der Richter in der Karu , Novelle. Kråben u . 21. Juni.

fang, Satire. Göttingen : Bibliophilendruď Berlin und Potsdam im Kaffernland. In :

d. Vereinigg Göttinger Bücherfreunde 1926 . Kolonie u. Heimat. Ig. 4 , Nr 43 8. 16. Juli

- Erſteres 1925 in d. Frantf. 3tg. 1911 , S. 2—3.

Des Elephanten Wiederkehr. Stettin : Ma- . Vom Tierpark Hellabrunn .(Münchn . Brief.)

nuſtriptbrud 8.Stett.Volkshochſchule 1926. In : Lägl. Rundſchau 1911 , d. 5. Aug.

Eine deutſche Bittſchrift an das Parlament
Aufſă se

der ſüdafrikan. Union. In : Zeit im Bild.

Ein deutſches Turnfeſt. In : Tägl. Rund- Ig. 1911 , d. 7. Sept.

ſchau 1908 , 0. 26. u. 27. Aug. Zur Geſchichte der größten deutſchen Sied :

Die Einigung Südafrikas. In : Grenzboten . lung in Afrika. In : Deutſche Kolonialitg.

Ig .68, Nr 7 8. 1. Febr. 1909, S. 321–329. Ig. 28, Nr 38 v. 23. Sept. 1911 , S. 641/2.

Die Wahrheit über d. engliſch - dtſche Verſtim : Von den Diamantfeldern in Südweſtafrika.

mung. In : Wiesbad. Ztg. 1909, v. 24. Febr. In : Neue Zürcher Ztg. 1911 , d. 12. Dez.

Dinizulu. Hochverratsprozeß in Natal. In: Wahlſyſteme. In : Der Staatsbürger. Ig. 3

Frankfurter Ztg. 1909, v. 26. u. 27. Febr. Nr70. Apr. 1912, Sp. 285–294.

Ein sojähriges deutſches Volkojubiläum in Die allgemeine Dienſtpflicht in der ſüdafrika:

Südafrika. (King Williams Town ; Kaff- niſchen Union und wir. In : Tägl. Rund:

raria. ] In : Lägl.Rundſch.1909, v. 2. April. ſchau 1912, v. 2. Mai.

Wiesbadener Maibrief. Ebd. 1909, 6. 24 . Eine Burenſtimme über das deutſch - eng:

u . 25. Mai. liſche Verhältnis. Ebo. 1912, v. 6. Nov.

Die beiden Hauptſtädte der ſüdafrikaniſchen Botha und Hergog. Zum Verſtändnis d.

Union. In : Frankf. Ztg. 1909 , v. 16. Juni. ſüdafrikan. Kriſis. In : Afrika - Poſt Ig . 26,

Gerichtsſaal und Verbrechen am Kap der Nr I 0. 9. Jan. 1913, S. 1–2 .

Guten Hoffnung. Ebd. 1909, v. 4. Juli. Politiſche Kämpfe und Ziele in Südafrika.

Zur Einigung Südafrikas. In : Wiesbad. Ebd. Ig. 26, Nr 10 v. 23. Mai 1913, S. 4 .

Lagblatt 1909, v. 3. Aug. Zur „ ſchwarzen Gefahr“ . In : Afrifa - Poſt.

Der „ South Africa Act 1909 “. In : Pro- Ig. 26 , Nr 19 v. 8. OH . 1913, S. 1–2.

pyläen 1909, v. 15. Sept. Die ſüdafrikaniſche Union nach perſönlichen

Jan Hofmeyer. In : Frtf. 3tg . 1909, 0.24.Okt. Erfahrungen . In : Preußiſche Jahrbücher.

Die deutſche Schule in der Kapkolonie. In : BO 154 , H. 2 v. Nov. 1913, S. 367-374

Lågl. Rundſchau 1909, v. 1. Dez. Alte Herrenhäuſer am Kap der Guten Hoff:

Deutſche Diamanten . Briefe aus Lüderiß- nung. In : Zeit im Bild. Ig. 1913, Nr 35 .

land u. bucht. Ebd. 1910 , d. 19., 21., 22., Einblicke in die politiſche und wirtſchaftlice

23., 24. Juli u. 3., 4., 8., 9., 12., 15. Aug. Entwicklung der ſüdafrikaniſchen Union.

?
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In : Koloniale Monatsblätter. Ig. 16 , H. I afrita zu gerinnen trachten . In : Deutſche

. Jan. 1914, S. 70–85. Kolonialgtg. 3g. 36 , Nr 40. 20. Apr. 1919,

„ Geflügelte Worte “ der Kaffern. In : Die S. 39-40 .

Gartenlaube. Ig. 1914 , Nr 17 d. 30. April, Verſailles und Südafrika. In : Vofl. 3tg.

S. 362-364.. 1920 , 0. 21. Febr.

Aus dem Staatshaushalte der ſüdafrika : Politik und Wolle, ein Kapital engliſcher

niſchen Union . In : Afrita- Poſt. Ig. 27 , Weltwirtſchaft. Ebb. 1920 , d. 18. April.

Nr 130.9. Juli 1914, S. 240—241. Buchgeſchäft und Verfaſſer in unſerer Zeit.

Südafrikaniſche Schwierigkeiten . Die Emps In : Frankfurter 3tg. 1920 , 8. II . Sept.

fehlungen d. wirtſchaftl. Kommiſſion. ( Eco. Das Mandat von Deutſch -Südweſt und die

nomic Commission .) In : Afrita - Poſt. Südafrikan . Union . Ebb. 1920 , 0. 23. Sept.

3g. 27 , Nr 17 0.9. Sept. 1914 , S. 2—3. Weftler oder ,,Clear your mind of cant !“

Zum Verſtändnis8. Vorgänge in Südafrika. In :Gewiſſen. Ig. 3, Nr 5 0. 2. Febr. 1921 ,

In : Lägl. Rundſchau 1914 , d. 30. Sept.

Aus Südafrika. In : Die Hilfe. Ig. 20 , Südafritaniſche Parteitämpfe. In : Voff.

Nr 53 0. 31. Dez. 1914, S. 868–870. 3tg. 1921, 0. 3. Febr.

Deutſche Pioniere in Südafrika. In : Jung Smuts & Co. In : Gewiſſen . Ig. 3, Nr. 47

Deutſchland -Kalender 1915. ( S.116 /25,8 °). 0. 21. Nov. 1921, S. 1–2.

Eine Burenausſage über Mariß Unknüp: Obervölkerung und Kolonialpolitit. In :
fung mit Deutſch -Südweſt. In : Deutſche Die Neue Front. Berlin : Gebr . Pactel

Kolonialztg. Ig. 32, Nr 1 5. 20. Noo. 1922. ( S. 329–351, gr. 8).

1915 , S. 190–191. Herr Lloyd George. In : Gewiſſen . Ig. 4,

Die Bedeutung Deutſch -Südweſtafritas für Nr 9 d. 27. Febr. 1922, S. 1 .

die fübafrikaniſchen Wahlen . In : Das Chriſtian de Wet. Ebd . Ig. 4 , Nr 12 o.

Größere Deutſchland. Ig. 1915, Nr 49 v. 20. März 1922, S. 2—3.

4. Dez., S. 16191626. — Nochmals : Die Vom deutſchen Verſagen des deutſchen

fübafrikaniſchen Wahlen . Ebb. 3g. 1915, Schriftſtellers. Ebb . Ig. 4 , Nr 41 D.

Nr 51 v. 18. Dez., S. 1715–1716 . 4. Dez. 1922, S. 2—3.

Eine Nachleſe auf dem fübafrikaniſchen Bayer 205. Ein Aufruf an alle Deutſchen .

Wahlfeld. In : Frankf. 3tg. 1915,0 . 18. Dez. Ebb . Ig. 4 , Nr 44 0.25. Dez. 1922 , S.3-4.

Buren fragen .In : Dtſche Kolonialztg. Ig . 32, Der Sdriftſteller und die Zeit. In : Hannov.

Nr 12 d. 20. Dez. 1915, S. 208–210. Kurier 1924, d. 19. Febr.

Die gegenwärtige wirtſchaftliche Lage des ,,England" . In : Gerpiſſen . Ig. 6 , Nr in

ſüdweſtafrikaniſchen Schußgebietes. In : 0. 17. März 1924 , S. 3—4.

Das Größere Deutſchland. 39. 1916 , Nr 3 VomManchesterGuardian und Engländer

0. 15. Jan., S. 83–85. guten Willens. Ein Beitrag 3. engl. Beridots

Aus dem füdafrikaniſchen Werbefeldzug erſtattung aus Deutſchland. Ebb. Ig. 6 ,

gegen Deutſch -Dſtafrita . In : Deutſche Nr 15 d. 14. Upr. 1924, S. 1–2.

Kolonialztg. Ig. 33, Nr 310. 12. März 1916 , Neulander und Heimdeutſche. In : Hann.

S. 37–38. Kurier 1924, d. 15. Juni.

Würde in Wahrheit. Barnruf e. Uuslands Kolonialpläne. Ebb. Ig. 6 , Nr 38 v. 22. Sept.

deutſchen In : Voff. Ztg. 1919, v. 1. Febr. 1924 , S. 1–3.

Deutſchſüdweſtafrika. Ebd. 1919 , 0. 25. Febr. „ Deutſchland". In : Geriffen . Ig. 8 , Nr 29

Wie engl. Südafritaner Deutſch -Südweſt- 0. 19. Juli 1926 , S. 1–3.

-

n

:

:

Über Hans Grimm

Hans Grimm . Von ihm ſelbſt. In : Afeita :

Nachrichten. Ig. 6 , Nr 23 d. 1. Dez. 1925 ,

S. 488-490. Ebenſo auch in : Hannoo.

Kurier 1923 , 0. 8. Febr.

3eitſdriftenauffäße

Bernewiß, E.: Über Hans Grimm . In :

Der Bücherwurm . Ig. 11 ( 1925 ), K. 3,

S. 67–69.
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Claudius , Hermann : Hans Grimm . In : In : Heimat-Schollen . Ig. 6 (1926 ), Nr 15 ,

Deutſches Volkstum . Ig. 48, H. 1 3. Jan. S. 118–119.

1926, S. 70–71. Solid , Julius : „ Volt ohne Raum“. Ein

Derſ.: „Volt ohne Raum". Zu Hans Roman v. dtſcher Not. In : Die leſeſtunde.

Grimms neuem Roman. In : Edart. Ig. 2, 3g . 3, Nr 20 v. 15. Dkt. 1926 , S.327–328.

H. II 0. Aug. 1926, S. 346348. Schwarz, Hans : DerErzähler HansGrimm .

Derſ.: Hans Grimms deutſche Erzählung In : Gewiſſen . Ig. 6 , Nr 28 d. 14. Juli

„ Volk ohne Raum". In : Deutſches Volks- 1924, S. 2-3.

tum . Ig. 48, H. 90. Sept. 1926, S. 693/94. Seidl, über „Gang durch den Sand". In:

Gleichen , Heinrich von : leben u. Freiheit Heimdall, Monatsſchrift f. deutſche Art.

( bei Erſcheinen v. „Volk ohne Raum"] . Ig. 23, Nr 12 v. Dez. 1918. -- Nochmaliger

In : Gewiſſen , Berlin . Ig. 8, Nr 33 v. Hinweis Hans Grimm als völkiſcher Dar

16. Aug. 1926 , S. 1–2. ſteller “ v . Bernhardi. Ebb. Ig. 25, Nr 7/8

Hollweg, Vizeadmiral a. D.: ,, Volt ohne 8. Juli/Aug. 1920 , S. 175.

Raum“. In : Deutſcher Offizier- Bund.Ig.5, Spier : Irving, I., über „ Gang durch den

Nr 26 v. 15. Sept. 1926 , S. 1141-1143. Sand“. In : Kritiſche Rundſchau . Ig. 2,

H. S.: Die Bücher von Hans Grimm . In : Nr 9/10 v. 1./15. Nov. 1919, S. 109–110.

Afrita - Nachrichten . Ig. 6 , Nr 23 v. 1. Dez. Strauß u. Torney , lulu v.: „Volk ohne

1925, S. 479. Raum “ . In : Die Tat. Ig. 18, H. 7 8. Dkt.

Kaltſchmidt, Eugen : ,,Volt ohne Raum". 1926 , S. 554-555.

In : Zeitwende. Ig. 2, H. 90. Sept. 1926, Stređer, Karl, über „Volk ohne Raum " .

S. 322–325. In : Velh. & Klaſ. Monatsb. Ig. 41, H. 3

Klåger , Emil,über ,,Gang durch den Sand “ . v. Nov. 1926 , S. 340341.

In : Donauland. Ig. 2, H. 5 0. Juli 1918,

S. 583—584. Zeitungsauffäße in Auswahl

Krutina, Edrin , über ,,Sübafrikaniſche Aderknecht, Erwin : Der Roman vom

Novellen " . In : Das literar. Echo. Ig. 16 , Auslandsdeutſchen [„Volk ohne Raum“) .

H. 30. 1. Nov. 913, Sp. 195–196. In : Lågl. Rundſchau 1926 , d. 30. Juni.

Lilienthal, Erich : Ein deutſcher Roman Claudius, Hermann : Hand Grimm , ein

[ ,,Volt ohne Raum“]. In : Der Deutſchen : Afrika -Dichter. In : Die neue Welt, Unterh .

Spiegel. Ig. 3, Nr 38 v. 17. Sept. 1926, Beil. d. Hamburger Echo, 1922, Nr 3.

S. 1815–1818. Derſ., über „Volk ohne Raum " . In : Ham

loerke , Oskar, über „Gang durch den burger Anzeiger 1926 , v. 18. Uug.; u. a. D.

Sand“. In : Die neue Rundſchau. Ig. 28 Doderer, Otto : Hans Grimm , 8. Dichter

d. „ Freien Bühne“ , H. 9 v. Sept. 1917 , d. Auslanddeutſchen . In : Frankfurter Ztg.

S. 1283-1284. 1920, d. 17. Juni.

Morſakow ſky : Hans Grimms ,,Volf ohne Fechter, Paul, über „ Volk ohne Raum".

Raum " . In : Der Heimkehrer. Ig. 7, Nr 10 In : Dtſche Allgem . Ztg . 1926, v. 27. Juni.

6. Dkt. 1926 , S. 99-100. Fiſcher , Hans W.: Hans Grimm , aus e.

Rein, Prof., über ,,Volk ohne Raum". In : Hamburger Kapitel 3. Otſchen Literatur. In :

Das großdeutſche Reich. Ig. 1926 , Nr 17 Rhcin .-Weſtfal. 3tg. 1917, v. 15. Aug.

v. 2. Dkt. Derf., über „Gang durch den Sand". In :

Sachers , Hans : Die Bücher von Hans Königsberger Hartungſche 3tg. 1917 ,

Grimm . In : Afrika- Nachrichten . Ig. 6 Nr 422, Sonntagsblatt v. 9. Sept.

( 1925 ), Nr 23. Glaſer, Arthur, über „,Volf ohne Raum".

Scheller, Will: Hans Grimm 3. so. Geb. In : Neues Wiener Tagebl. 1926 , d. 5. Dkt.

In : Hellweg. Ig. 5, H. II 0. 18. März Hamecher, Peter, über „Gang durch den

1925, S. 194–196. Sano“ . In : Tägl.Rundſch . 1917,0.13.Apr.

Derſ.: Hans Grimm . In : Heſſenland. Ig. Herrmann -Neiße, Mar: Gekonnte Bar:

37 , H. 3 0. März 1925, S. 83–86 . barei. Zu Hans Grimms Roman Boli

Scimmelpfeng , St. A.: Hans Grimm . ohne Raum". In : FrPf. 3tg. 1926,0 . 31. Dt.

n

n

:

:
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Homann , Hans Joachim : Hans Grimm Scheller, Wid : Ein Zag bei Hans Grimm .

der Kolonialdichter. In : Lägl. Rundſchau In : Heſſiſcher Kurier 1926 , 0. 20. Sept.

1925, d. 4. April. Derſ., über „Volk ohne Raum". In : Kaſſe:

Kaltſchmidt, Eugen : Ein deutſches Sayid : ler Poſt 1926 , v. 24. Ok .

falsbuch („ Volf ohne Raum " ]. In : Berl. Voigt:Diederichs, Helene, über „Volf,

lokalang. 1926, d. 3. Dkt. ohne Raum " . In : Voſſ. 3tg. 1926 , o.

Paulſen, Rudolf, über ,,Bolt ohne Raum". 1. Aug.

In : Nachr. f. Stadt u. Land, Oldenburg Weiß, Ernſt,über „Volk ohne Raum“. In :

i. D., 1926 , v. 25. Dkt.; u . in :Düſſeldorfer Berl. Börſen -Courier 1926, 0. 4. Sept.

Stadtanzeiger 1926 , d. 22. Okt. Zum 50. Geb. c. deutſchen Kolonialdichters

S.: Hans Grimm . In : Heſſiſche 3tg. 1925, Hans Grimm . In : Der Altmärker 1925,

0.9. März. '0. 23. März.

Iſolde Kurz

Von Herta Federmann

un man in einer ſchönen ſechsbändigen Ausgabe* das Lebenswerk der

,
ſtaunt man von neuem, wie ſtark und lebendig die Dichterin auch heute noch in

ihrem Eigenſten und Beſten wirkt, wenn unſere Zeit auch nicht mehr die ein

ſeitige Bewunderung der Renaiſſance und den Perſönlichkeitskultus der 70er

Jahre zu teilen vermag. Ein Beweis, daß wo der Künſtler wirklich ſchöpferiſch

ſieht und geſtaltet, ſeine Geſtalten ihre Gültigkeit behalten, unabhängig von

dem Wandel der weltanſchaulichen und hiſtoriſchen Einſtellung der Zeit. Wir

wiſſen alle, daß die Gegenüberſtellung von Renaiſſance und Chriſtentum in dem

diesſeitigen Humanismus eines Lorenzo di Medici und der asketiſchen fanati

ſchen Jenſeitigkeit des Savonarola das Problem zu einfach faßt, und doch bleibt

die künſtleriſche Wahrheit und Wirkſamkeit der Renaiſſance-Novellen der

Dichterin davon unberührt. Es iſt eben nicht das hiſtoriſche Intereſſe, das ihre

Helden einflößen, das uns in Werken wie die „ Florentiner Novellen “ (BD 2),

„Die Stadt des Lebens “ (BD 4 ), „Die Nächte von Fondi" (BD 3) padt, ſondern

die Geſtaltungskraft, mit der ſie als ganze Menſchen vor uns hingeſtellt werden,

der ſichere Sinn für Form , der hier den Stoff mit einer Kraft und Anmut

meiſtert, der heute ſelten geworden iſt und den zu unterſchäßen unſere Zeit und

unſer Volk geneigt iſt. „ Ehrfurcht vor der Form iſt die Stärke des lateiniſchen

Geiſtes und ſeine Schwäche zugleich “, heißt es in den Aphorismen , die viel

wertvolle Beobachtungen über Kunſt, Leben und Religion enthalten. Dieſer

Saß charakteriſiert treffend, wenn auch vielleicht ein wenig zu einſeitig, das .

Beſtimmende im Schaffen von Iſolde Kurz. Wenn ſie ſich auch ſelbſt keineswegs

Rura, Iſolde: Geſammelte Werke. 6 Bde. München : Georg Müller 1925. (393,

481 , 489, 506 , 429, 421 S. 89) Leinen so M.

537



Die ſchöne literatur Nr. 1 2 / Dezember 1926

den Grenzen, die dem Genius der lateiniſchen Raſſe geſegt ſind, verſchließt, ſo

kam doch ihr angeborenes Formgefühl dem klaſſiſchen Ideal der Renaiſſance

ſo ſehr entgegen, daß dieſes der Hauptfaktor ihrer Entwiďlung wurde und ge:

blieben iſt, wie weit ſich auch das Stoffgebiet der Dichterin während eines langen

produktiven Lebens ausgebreitet hat. Denn ,,der Inhalt ſelber iſt der Stil ; dar:

um iſt der Stil eins mit der Perſönlichkeit “ (BD 4 , S.459). So hängt auch bei

Iſolde Kurz Perſönlichkeit und Stoff untrennbar zuſammen mit der Notwendig

keit, die allen ausgeprägten Künſtlerperſönlichkeiten die Wahl ihrer Stoffe auf:

erlegt. Nachdem ſie als Kind ſchon eine nicht nur im formalen Sinne gründliche

klaſſiſche Bildung empfangen hatte, ſondern im Geiſt des Humanismus auf:

gewachſen war , wurde Italien von 1877—1913 ihre Wahlheimat. Dieſe Zeit,

meiſt in Florenz verlebt, iſt der Boden , der ihre Kunſt und deren wertvollſte

Früchte gereift hat, aber mehr noch als das Florenz von heute, das ſie umgab,

lebte ſie in dem Florenz der Medici, in jener Zeit, da Florenz wirklich noch als

die Stadt des Lebens gelten konnte, „von der alles geiſtige Wachstum der Neu

zeit in Künſten, Wiſſenſchaften und Erfindungen , faſt jeder fühne und neue

Gedanke ſeinen Urſprung hat“ (BD 4 , S. 216). Die Florentiner Renaiſſance

war in Wahrheit die Umwelt der ſchwäbiſchen Dichterin , ,, denn unſere Umwelt

ſind nicht die Spießbürger, die in einer Stadt mit uns leben, ſondern der geiſtige

Boden , aus dem wir unſere Nahrung ziehen“ (BD 4 , S. 375). Nicht aus hiſto

riſcher Anempfindung, ſondern aus dem Erlebnis des italieniſchen Volfes, in

dem heute noch etwas von helleniſch -römiſcher Art ſich erhalten hat, aus einer

ſeltenen inneren Wahlverwandſchaft von Schöpfer und Stoff heraus, ent:

ſtanden jene glänzenden , heute noch ebenſo friſch wirkenden Renaiſſance

Novellen , an die man zuerſt denkt bei dem Namen Iſolde Kurz, und mit Recht,

denn auf dieſem Gebiet iſt ſie Meiſterin . Doch ſoll dieſe Betonung einer Seite

ihres Schaffens keine Unterſchäßung der anderen bedeuten . Auch wo die Dichte:

rin ihre Stoffe der Gegenwart entnimmt, verrät ſie ſtets den ,, Sinn für die

heimlichſten Urſprünge des menſchlichen Handelns, in dem ſie ein Merkmal der

weiblichen Natur, wie des Dichters überhaupt ſieht, der niemals der Vertreter

einer ausgeprägten einſeitigen Männlichkeit iſt “ (BD 4 , S. 401). Von dieſer

Genialität des Herzens, einem tiefen Verſtändnis beſonders für die ſtumm:

leiðenden Stiefkinder des Lebens, wie es ſchon die früheren italieniſchen Er:

zählungen , Unſere Carlotta " und „ Penſa " auszeichnete, zeugt auch ihr neueſter

Roman „Der Caliban " *. Sein Held iſt ein ſechzehnjähriger, in ſeiner Maß:

loſigkeit und elementar-urwüchſigen Art von den Eltern unverſtandener Knabe,

* Rurz, Sfolde: Der Caltban . Roman . Nürnberg : L. Schrag 1926. (196 S. 89)

Leinen 6 M.
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der in noch halb unbewußter Leidenſchaft ſein Herz der reifen mütterlichen

Freundin, der großen Künſtlerin erſchließt, die in dem einſamen Dolomitendorf

Vergeſſen von einer ſie vergewaltigenden Liebe ſucht. Der gefeierten Sängerin

Marianne, die wie alle über den Durchſchnitt begabten Frauen innerlich einſam

zu bleiben verdammt iſt, hat die Dichterin viel ſelbſterlebte Züge mitgegeben ,

manch kluges Wort über Liebe und Ehe in den Mund gelegt. Aber es iſt doch,

als ob ihre Phantaſie ſich am fühnſten und kräftigſten dort entfaltet, wo ſie ſich

an den freien Geiſtern der Renaiſſance entzündet. Die Verwandtſchaft mit

dieſer Epoche läßt die Dichterin aber nicht nur ihre Vorzüge und ihre Stärke,

ſondern auch die Tragik teilen, die über ihrem Ausgang liegt, die Schwermut am

Ende all der holden Diesſeitigkeit! Eine gewiſſe Bitterfeit und Lebensvernei

nung überſchattet in den ſpäteren Werken das einſt ſo ſtarke Lebensgefühl der

Dichterin . Der ſchwermütige Kehrreim aus dem Bacchuslied des Lorenzo : „ Di

doman non c'è certezza , keiner kennt die nächſte Sonne ", ſcheint auch über dies

ſem Dichterleben zu ſchweben, deren reiffte Gabe neben den hiſtoriſchen No:

vellen , die Gedichte ſind, die jeßt im erſten Band der Geſamtausgabe vereinigt

wurden . Hier wo die Dichterin als Lyrikerin unmittelbar ſich ſelbſt ausſpricht,

fühlen wir den Schlag ihres leidenſchaftlichen reichen Herzens am ſtärkſten .

Beſonders die Reihe von Gedichten , die dem Andenken des frühgeſtorbenen

Jugendgeliebten gewidmet ſind, vereinen ſtarke Empfindung und eine wunder:

bare Reinheit der Form , erinnern an die Schönheit edelgeformter attiſcher

Grabſtelen. Erſt wenn das perſönliche Erlebnis geklärt und ins Menſchliche ſich

erweitert hat, erhebt die Sängerin ihre Stimme, das ſchöne Maß, das ſie von

den Griechen gelernt hat, nie verleugnend. Verſuchen wir nun am Schluß zu:

ſammenzufaſſen, was uns am Schaffen dieſer Dichterin heute noch feſſelt und

wo wir aus einem neuen Weltgefühl heraus ablehnen müſſen, ſo tun wir es am

beſten und gerechteſten vielleicht mit den eigenen Worten der Dichterin , mit

denen ſie den Geiſt des mediceiſchen Muſenhofes charakteriſiert: ,, Ihre Poeſie iſt

aus der Freude am Schönen, aus dem Drang nach Spiel und Schein hervor:

gegangen. Aufeine höchſte und ewige Wirkung muß ſie verzichten ... Es iſt ein

Künſtler-, kein Sehertum , und das Beſte davon bleibt immer Gelegenheits

poeſie, freilich im edelſten Stile. . . Die Verklärung des Augenblics iſt ihr

Ziel und Lohn zugleich " (BD 4 , S. 217). Unſere Zeit aber, die nicht mehr in der

Renaiſſance, ſondern im frühen Mittelalter mit ſeiner Einheit von Geiſt und

Leben eine Höhe menſchlicher Kultur ſieht, die lange verloren, erſt heute wieder

rich zu verwirklichen anfängt, ſucht andere Führer als die Selbſterlöſer der

Kenaiſſance und ihre Nachfolger. Über dem klaſſiſchen Ideal ſteht ihr als lei

tendes das neuerwachte chriſtliche Weltgefühl, aus dem heraus ſie ſchafft und
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wertet. Doch daß über dem ,, Alles von innen aus “ des Tauler nicht das Außen

vergeſſen werde, iſt in den germaniſchen Geiſt als ein nationaler Zug die Sehn

ſucht nach dem Süden nach Griechenland gelegt. Und auf dieſem ewigen Zug

nach dem geiſtigen Süden , werden wir ſtets denen zu danken haben , die das

klaſſiſche Erbe mit ſicherer Hand neugeſtaltend hochgehalten haben , werden wir

Dichterinnen wie Iſolde Kurz ſtets mit Bewunderung begegnen .

Geſammelte Werke

Meyer, Conrad Ferdinand : Werte . Neue Ottav - Ausgabe in 4 Bden . Leipzig :

H. Haeſſel 1926. (89) Leinen 40 M.

1. Jürg Jenatſch . Ungela Borgia. (564 S.) -- 2. Gedichte. Huttens lekte

Sage . Engelberg. (703 S.) — 3. Novellen . (637 S.)- 4. Der Heilige. Die– —

Verſuchung des Pescara. Anhang: Robert Faeft , Conrad Ferdinand

Mener . (528 S.)

ruf das dichteriſche Werk unſerer großen Dichter kann nicht oft und ein:

Loringlich genug hingewieſen werden. Unſere ſchnellebige Zeit verzehrt ihre

Kraft an ſo viel Unnüşem , daß kaum noch etwas davon übrigbleibt, ſich auch

mit dem noch zu beſchäftigen , daran uns ſoeben erſt der Weg vorüberführte.

So ſoll der Anlaß des Erſcheinend dieſer ,, revidierten Leftausgabe “ willkom :

men ſein , um erneut auf die Werke des Schweizer Dichters hinzuweiſen.

Herbert Cyſarz, Jonas Fränkel und Friedrich Michael haben ſich in die

Arbeit der Leftdurchſicht geteilt, die darin beſtand, den Zert von den mit der

Zeit eingeſchlichenen Fehlern ſorgfältig zu ſäubern und jene Faſſung wieder:

herzuſtellen , in der das Werk zu Meyers Lebzeiten ſich darbot. Sünden der Ver

gangenheit ſind ſo gut gemacht worden. An manchen Stellen hatte die Eigen:

art Meyerſchen Stiles durch vermeintliche Verbeſſerungen „ nach Dudens

Rechtſchreibung " Schaden gelitten, Druckfehler hatten ſich eingeſchlichen und

gelegentlich hatte gar eine dieſen oder jenen Ausdruck ändernde oder mildernde

Hand eingegriffen . Alles das iſt beſeitigt. Wir können die Werke Meyers wie:

der in jener reinen Form leſen , die der Wille des Dichters ihr einſt gegeben

hatte. Die revidierte Ausgabe des „Heiligen", von Herbert Cyſarz beſorgt, er :

ſchien als Sonderdrud bereits 1923. Ade anderen revidierten Lertausgaben

erſchienen zum erſtenmal in der ,,Dünndruđausgabe 1925". Die vorliegende

vierbändige Ausgabe weiſt gegenüber der Dünndruckausgabe noch einige

Richtigſtellungen auf, ſo daß damit nunmehr die endgültige Faſſung der revi:

dierten Ausgabe vorliegt.

Dankbar begrüßt man die Faeſiſche Studie, die ſich nicht anmaßend vor des

Dichters Werk ſtellt, ſondern ſich mit der beſcheideneren Stellung als Nach
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. .

wort begnügt. Sie gehört mit zu den beſten Darſtellungen Conrad Ferdinand

Meyers, die wir beſigen. — Druck und Einband der mit 4 Bildtafeln geſchmück:4

ten Ausgabe ſind mit höchſter Sorgfalt überwacht, ſo daß ſie, muſtergültig in

jeder Beziehung, den beſten buchtechniſchen und editoriſchen Werken unſerer

Zeit ebenbürtig an die Seite geſtellt werden kann. Ernſt Metelmann.

Reler, Gottfried : Sämtliche Werte . Hrsg. v. Jonas Fräntel. Erlenbach :

Eugen Rentích 1926. (89) De 6 M ; Leinen 7.50 ; Halbleder 12 M.

3/6. Der grüne Heinrich . Roman.4 Bde. ( VII, 250 ; VII , 234 ; VII, 306 ; VII,

388 S., 2 Fakſ.)– 16/19. Der grine Heinrich . Erſte Faſſung. 4 Bde. ( V, 273;

V, 307 ; V, 246 ; V , 390 S., 1 Fatf.)

im Verlage Eugen Kentſch, dem wir die klaſſiſche, vorbildliche Gotthelf

Ausgabe verdanken , beginnt nun auch eine würdige, monumentale Ausgabe

des zweiten großen ſchweizer Spikers Gottfried Keller zu erſcheinen, die kritiſche,

wiſſenſchaftlich abſchließende Ausgabe, die Jonas Fränkel beſorgt, deſſen Name

ja für muſtergültige Durchführung des großen Werkes bürgt. Erſchienen ſind

zunächſt die beiden Faſſungen des „Grünen Heinrich ". Zweierlei überraſcht bei

der Ausgabe. Erſtens der Umſtand, daß die bisherigen Zerte der Keller-Aus

gaben ſo mannigfaltiger Verbeſſerungen bedurften , wie Fränkel nachweiſt, und

zweitens, daß die wiſſenſchaftlichen Anmerkungen , Erläuterungen uſw. ſo ge

ſchickt und geſchmackvoll zuſammengefaßt ſind, daß ſie das dichteriſche Werk

ſelbſt nicht beſchweren . Überſichtlich geordnet folgen ſie jeweils dem legten

Bande, alles Überflüſſige und Kleinliche vermeidend, und viel Weſentliches zum

Verſtändnis des Werkes beibringend. Muſtergültig ſind auch Papier, Druck und

Einband. Alles in allem kann man ſagen , daß hier wiſſenſchaftliche Gründlich

keit und verlegeriſche Lüchtigkeit uns die ſchönſte und zuverläſſigſte Gottfried

Keller -Ausgabe ſchenken , die man nur wünſchen kann . – Die von der Ver

waltung des Kellerſchen Nachlaſſes autoriſierte Ausgabe wird außerdem den

ganzen bisher unveröffentlichten Nachlaß des Dichters bringen. Will Vesper.

Romane und Erzählungen

Frand, Hans : Minnermann . Roman . Leipzig : H. Haeſſel 1926. (520 S. 89)

5 M ; Leinen 8 M.

er neue Roman von Hans Franck, der aus dem Erlebniskreiſe des ,, Klaus

Michel" ( chöpft, iſt wie dieſer ein Bekenntnis des geiſtigen Menſchen zum

Zeitſchidſal. Das bedeutet nicht, daß Frand ſich als Dichter wiederholt. Greift

er doch in einen unerſchöpflichen Vorrat des Geſchehens, das uns aufgewühlt

hat und nach und noch viele Generationen erſchüttern wird. Erkennt man doch

wieder, daß nur innere Not ſich, dichteriſch geſtaltend, von erdrückender Laſt

befreien muß. Im ,, Klaus Michel“ iſt das Zeitgeſchehen ſymboliſch umgeſtaltet;

der ,,Minnermann “ umfaßt die realen politiſchen Vorgänge von 1914 bis 1925 ,

Dom
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läßt ſie ſich aber im dichteriſchen Problem des Romans nur als Refler ( chidſal:

hafter Gewalten auswirken. Alſo, trok hiſtoriſcher Abfolge der Ereigniffe,

beileibe kein Zeitbuch von Krieg und Nachkriegsjahren . Wohl ein Werk, das

auf Schicfaldeutung gerichtet iſt und, wie das Drama, in den ſiegħaften

Glauben an die innere Wiedergeburt unſeres Volkes ausklingt.

In einer medlenburgiſchen Kleinſtadt, wo Dinge und Gegenſäße hart auf:

einanderſtoßen, ſpielt dieſer Roman der Zeitenwende. Aus zwieſpältiger Partei

ung der Bürgerſchaft wachſen , durch ihre Lebenskreiſe geſchieden , zwei feind

liche Familien, die reichen Eerband und die armen Minnermanns, hervor. In

Selbſtüberhebung, in kleinlichen Reibereien und größerem Haß ein Sinnbild

engbürgerlichen , in Formen gezwängten Vorkriegsbaſeins. Über dieſe im kleinen

Kreiſe ſich vollziehenden , ins Weite deutenden Spaltungen reißt auch der Be

geiſterungstaumel erſter Kriegspſychoſe nur kurz hinweg ; bald leben ſie aufs

neue im Gegenſaß von Opfertaumel und Opferwiderwillen auf, um ſchließlich

unter den Rücwirkungen des Zuſammenbruchs Eraſſer und ſchärfer denn je ſich

entgegenzutreten . So wird der Kampf der feindlichen Häuſer, der von den

Vätern auf die Kinder übergreift, zur großen Auseinanderſeßung zwiſchen der

Welt erſtarrter Lebens- und Geiſtesform und neuer aus dem Volksboden ge

nährter Kraft. Im Spiegel dieſer Umſchichtung vollzieht ſich das Schidſal des

liebenden Paares : Ludwig Minnermann und Bianka Eerban . Der Haß der

Väter hat den Jüngling in ein unbedachtes Vergehen hineingetrieben, das ihm

die Geliebte zu entreißen droht. Der Kampf des einmal Geſtrauchelten gegen

einen Wall von Vorurteilen wandelt ſich zum Ringen des ſeiner ungewöhnli

lichen Fähigkeiten ſich bewußten Mannes gegen phariſäerhaften Hochmut, der

ihn aus dem Kreiſe befreienden Schaffens ausſchließen will. Aus dem Demütig:

Stolzen , der den Widergeiſt in ſich ertöten und den guten Rern ſeiner Seele

erlöſen möchte, wird unter dem Zwang der Verhältniſſe ein hartherziger, erfolg:

gieriger und haltloſer Emporkömmling, der ſich das, was man ihm verwehrt,

mit Gewalt zu erobern ſucht. Der in der Revolution die Stadt vor den Schreden

völliger Auflöſung bewahrt, weil er weiß, daß nur Ausgleich und Verzicht

Wunden heilen können , und der doch immer wieder dem Machtrauſch in die

Urme getrieben wird. Bis er ſchließlich, ſeiner alten Sphäre entfremdet, von der

neuen ausgeſchloſſen , an der Zeit zerbricht, wie die traditionserſtarrte Welt

des alten Eerban . Gütig, rein und verſöhnend ſteht zwiſchen den feindlichen

Mächten die verhalten und tief gezeichnete Geſtalt Biankas. Auch ſie hat ererbte

Schuld auf ſich geladen , weil ſie ihre Liebe andern Rüdſichten untergeordnet

hat. Das große Zeitgeſchehen löſt ihre Seelenkraft ; ſie möchte, wie ſie im ſtillen

alle Wege des Geliebten begleitet hat, das Gute in ihm wachrufen , und ſo vers
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einigt ſie ſich mit dem Gegner ihres Hauſes, um der Schußgeiſt ſeines Lebens

zu werden . Aber die Kräfte ſind ungleich verteilt, und ihr Verſuch kommt zu

ſpät. Schweigend und duldend muß Bianka nach hartem Ringen den Kampf

verloren geben. Vater und Gatten ſieht ſie im beiderſeitigen Machtrauſch ver

nichtet. Unverſöhnlich ſtänden ſich die zwei Welten nach wie vor gegenüber,

bliebe nicht die Ausſicht, daß ſich in Ludwigs und Biankas Kinde, als Symbol

der jungen Generation, neuer Geiſt erfüllen wird, der ſchaffende Kraft ins

rechte Ausmaß wachſen läßt. „ Wachſen wir innen, mehren ſich die geſundeten

Zellen , ſo wächſt das Außere mit. Und nur ein Außen , das nicht Willensver

meſſenheit, ſondern Wachstumsbedürfnis iſt, wird Dauer haben.“ So klingt

es aus dem Munde des ehemaligen im Kriegserlebnis gereiften Offiziers,

der ſich beſcheidener, aber aufbauender Arbeit zuwendet.

So lautet auch das ethiſche Bekenntnis , in das Hans Franď ſeine gehalt

und problemreiche Abwandlung des Romeo und Juliamotivs gipfeln läßt.

,,Minnermann “ heißt dieſer Roman, weil in dem Geſchlecht der ſo benannten

Fuhrmannsleute Morſches abgeſtoßen und neue Kraft geboren wird, die zwar

noch auf Irrwegen geht, ringend aber poſitive Zukunft wirkt. Mit klar über

ſchauendem Blick zieht Franđ die dichteriſchen Verbindungsfäden von dem

individuellen zum Weltſchidſal, als Geſtalter rein und weſentlich, wo er den

Rampf von Menſch gegen Menſch formt. Die beiden Alten , ebenſo Ludwig und

Bianka ſind Charaktere ſubtiler künſtleriſcher Durchbildung. Die Tragödie der

feindlichen Häuſer, die ſich zur Tragödie unſeres Volkes weitet, ſtrebt, nach

einem breit und mit niederländiſchem Wohlgefallen ausgemalten Auftakt, in

ſteigerndem Lempo mit zupađender Stärke aufwärts, bis ſich der Kreis um

die Hauptperſonen Bianka und Ludwig ſchließt.

Nicht ebenſo iſt Hans Frand der zeitgeſchichtlichen Untermalung Herr

geworden , und man fragt ſich, ob es überhaupt möglich iſt, Ereigniſſe wie etwa

die Inflation ſchon heute künſtleriſch auszuwerten . Daß Frand mit dieſer

Schwierigkeit gerungen hat, zeigt die manchmal faſt chronikaliſche Art der Dar

ſtellung, mit der er über Zeitvorgänge, mehr hinweiſend als geſtaltend, hinweg

zukommen ſucht. Zeigt, daß gerade hier in das Bild eines dichteriſch geſehenen

und dichteriſch geformten Schidſals ſich zuweilen überbetonte und abſichtliche

Striche ſowie intellektuelle Sprachgebungen eindrängen, und daß einzelne

Handlungsmomente - ſo der Zod des alten Minnermann durch das Auto des

eigenen Sohnes — in erſter Linie aus ihrer Symbolbedeutung heraus zu bes

greifen ſind. Indeß, wenn der Marmor nicht ganz zur Geſtalt geworden iſt, ſo

fällt das weniger Hans Frand als der Übergewalt der Aufgabe und ihrer Zeit:

nähe zur faſt. Edgar Groß.
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Frenſien , Guſtav: Otto Babendiet. Roman. Berlin : 0 . Grote 1926. (1291 S. 89

12 M ; Leinen 15 M ; Halbleder 20 M.

die eine Begnadung überkommt es einen bei der Lektüre dieſes neuen ,

,,autobiographiſchen " Romans von Guſtav Frenſſen , der, ſchon rein

äußerlich, mit ſeinen faſt 1300 Seiten eine ungeheure Leiſtung darſtellt. War es

ſo , daß Frenſſens Name von ſeinem Glanz ſeit zehn, fünfzehn Jahren etwas zu

verlieren ſchien ? Wir ſind ein geſpreiztes, undankbares, ſenſationslüſternes Se:

ſchlecht! Jeßt iſt Deutſchland um ein Dichterwerk beſchenkt, das uns ſtil und

ſtolz machen kann, das uns leiſe und unaufdringlich, aber mit unwiderſtehlicher

Gewalt wieder zur Beſinnung auf uns ſelbſt, zu Mut, Glauben und Zuvertrauen

in unſer eigenes, ureigenſtes Weſen zu führen vermag. Man ſage nicht: ja, aber

Frenſſen ſchildert doch nur den niederdeutſchen Schlag, er iſt alſo, wenn auch in

umfaſſendſtem Sinne, Heimatdichter - nun , die Geſtalten Homers ſind auch

„nur“ Griechen , und doch ſcheint das Menſchliche, das Allgemein -Menſchlide

leuchtend durch national und zeitlich bedingte Hüllen. Gewiß ſind Frenſſens

Geſtalten Niederdeutſche, aber doch fühlen wir alle - wir Deutſchen alle — uns

in ihm geſehen und geſtaltet. Und das erſcheint mir als das zu höchſt Rühmliche

an dieſem Wert : Ohne Prätenſion , aber mit einem ungeheuern Ernſt, den der

tiefſte, wundervoll lebensnahe und -wahre Humor reif und köſtlich überglüht,

wird hier in einem breiten , fruchtbar vorwärtstreibenden Strom ein Bild des

Lebens geſtaltet, das reich , tief und wahr iſt. Das Menſchſein , mit ſeinen Ab:

gründen , Fragwürdigkeiten und ſeiner dämoniſch -geheimnisvollen Luſt an die

ſem Leben , am Daſein, wird hier in einem Spiegel aufgefangen und zurūd:

geworfen , der, wie Gottes Untlig, ſelber unbewegt, aus ſich in ſchöpferiſcher

Verdichtung Menſchen, Dinge und Geſchehen ſchafft, bildet, geſtaltet vor uns

hinſtellt, daß uns das Werk mühelos, leicht, in ſich ſelber ruhend als eine

Schöpfung erſcheint, die verſchwenderiſch Kraft ausſtrahlt. Die Kunſt iſt die

höchſte, die ſcheinbar kunſtlos, aus ſich geſättigt, unerſchöpflich fließt und gibt .

Es wäre ſinnlos, den ,, Inhalt“ wiedergeben, die reiche Fülle der Geſtalten auf:

führen , ihre Schidſale andeuten zu wollen . Hier darf man, hier muß man

ſagen : leſt ! Leſt langſam und bedächtig, ihr ſchlürft den vollen, köſtlichen Wein

des Lebens und der Kunſt! Nur eine Erwähnung noch : das Buch führt auch in

den Krieg, durch das Jahrzehnt des Krieges. Aber wie das geſchieht, kurz, ge

drängt, durchaus nicht vorherrſchend, beſtimmend, oder irgendwie als Senſa

tion oder Epiſode „ intereſſant“ , das iſt wiederum deutſch : wir wollen den

Dingen ins Antlig ſehen, der Krieg - und was er uns bedeutet – gehört zu

uns, wir bekennen uns zu ihm in ſeinem ganzenUmfange, aber wir bleiben nicht,

ſo wenig wie das Leben ſelber, dabei ſtehen. Georg Hallmann.

. -
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Federzeichnungen . Leipzig : Verlag Die Wölfe 1925. (56 6. 4° 1.50 M.

Herfurth , Emil : Der Streber u. a. Erzählungen . Weimar : Nationale Verlags

geſellſchaft 1925. (60 S. 89) 1.50 M.

Bröger, Karl: Jatob auf der Himmelsleiter. Berlin : J. H. W. Dies Nachf.

1925. (103 S. kl. 8 °) Leinen 2.40 M.

Paul, Adolf Peter : Menuett. Romantiſche Novellen . Bremen : C. Schüne

mann 1925. (61 S. 12') Leinen 2.50.

Runge, Wilhelm : Der Fiſchzug. Sieben Novellen . Rudolſtadt: Greifenverlag

1925. (211 S. 8 °) 3.50 M.; gebunden 5 M.

Siemann , Bernd : Die Rebrſeite der Medaille . Uus e. elfäffiſchen Familien

Geſchichte. Baſel: Rhein - Verlag 1924. (62 S. fl. 89) Pappe 1.20 M.

Steffen , Albert: KleineMythen . Leipzig : Grethlein & Co. 1925. (VIII, 190 S. 8 )

Halbleinen 5 M. (Eine Probe brachte die „ Jahresernte " 1925, Bogen 9.)

Mayer, Paul: Der getrübte Spiegel. Novellen . Heidelberg: Hermann Meiſter

1925. (103 S. gr. 89) 3.50 M.

Lampl, Frik : Sllaven der Freiheit. Novellen u . Märchen . Ebb . 1925. (117 S.

fl. 8 °) 3 M.

leine Epik. Daß enger Umfang formell ſtärker verpflichtet als große Fülle

und Weitſchichtigkeit, iſt den wenigſten klar. Man glaubt mit wenigem bes

ſcheiden zu ſein und darum auch auf die Beſcheidenheit der Anſprüche rechnen zu

dürfen . So geht es den erſten drei der Liſte. Förſter gefällt ſich in einem

kommuniſtiſch tendierenden Kriegsfeuilleton, das ſich zum Teil in einem wider:

lichen Sächſiſch einherſielt und ſchon deswegen nicht Fanal einer beſſeren Zeit

ſein kann, wie es möchte. Herfurths Sächelchen ſind dummelich rührſelig. Aus

Brögers Augenblidsbildchen — übrigens herrlich ausgeſtattet - wehtmich nur

ein ſehr vergängliches Diminutivenaroma an. Manches iſt gut angefaßt, anderes

wieder ohne Erleben , nur gliederloſer Einfall ohne Eigenbewegung. Da ſind

mir Pauls anſpruchsloſe Freundlichkeiten, denen wirklich etwas von der Zier

lichkeit des Menuetts anhaftet, wenn auch unausgeſtaltet, lieber . — Sol der

Titel bei Kunzes ,, Fiſchzug“ Entſchuldigung ſein ? Es geht wirklich kunterbunt

einher, und der Verfaſſer hätte manchen Schlick aus ſeinem Ney werfen ſollen,

ehe er den Fang präſentierte. Die größeren Fiſche ſind etwas philoſophiſch an

gehaucht und ſchwimmen mit pſychologiſch ſinnierenden Floſſen. Es ſoll auch

nicht geleugnet werden, daß K. ſeine Situationen bildhaft ſieht. Aber ſie hängen

ſichtbarlich an einem ſpintiſierten Faden. „Der Landſig “ iſt das dichteriſch

Wertvollſte im Buch eine wirklich runde Sache.-Iſemanns treffliche Ers

zählung wirkt wie ein Holzſchnitt, knapp mit den Einzelheiten , eckig und kantig.

Steffen macht einen m. E. mißglückten Verſuch , aus den Interferenzſtrahlen

zwiſchen den Dingen und dem wachen oder träumenden Geiſte Mythiſches zu

deſtillieren . Einzelne Stüde („ Der Wald“) ſind ſchöne Erzählerfrüchte, nur
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keine Mythen. Die Fülle der kleinen Dinge im Buch vermag nur fragendes

Kopfſchütteln zu hinterlaſſen : wo ſteckt es nun ? Nämlich das Das, von dem

Arno Nadel ſo unausſprechlich -- redet. Dichter müſſen nun einmal ausſagen ;

fie können etwas auch umſchweigen, doch iſt es dann ſchon wieder Metapher.

Mayers Talent ſcheint nur vor hiſtoriſchem Hintergrund aufbaufähig zu ſein .

Die beiden erſten Stücke aus dem Paris von 1789 und Milet von ca. 2—300

p. Chr. ſind ausgezeichnet, ja hinreißend erzählt. Aber das übrige ?— Den nach :-

haltigſten Eindruď machte mir Friß Lampis kecke al fresco -Erfindungsgabe.

Er läßt faſt immer aufhorchen, ſelbſt wenn er einmal nichts Sonderliches zu

ſagen weiß. Ein ganz wundervoller Gobelin, aus ſchönſter und farbenfreudigſter

Seide gemacht, iſt ,Prinzeſſin Sinſera und der Kalif“ , ein Stück, das ich allen

Freunden überlegener Heiterkeit nur wärmſtens preiſen kann. Friß Rostosky.

Zweig, Stefan : Verwirrung der Befühle. Drei Novellen . Leipzig : Inſel.

Verlag 1927. ( 275 S. 8 ) Leinen 7 M.

ie drei, nach Geſinnung und Ausdrucksform am beſten wohl mit ,,edel“

zu bezeichnenden Novellen ſind eine weſentliche und charakteriſtiſche

Bereicherung des deutſchen Schrifttums. Allerdings gilt dies mit der aus:

drücklichen Einſchränkung, daß dieſes Werk nicht in die Hände von jedem Be:

liebigen kommen darf, da es dort leicht Unheil und ebenfalls wieder ,Ver

wirrung der Gefühle “ verurſachen wird. Sondern das Werk iſt nur für feine

und vornehme Menſchen, die durch Leið wiſſend geworden ſind, ohne dabei ihr

energiſches Eigenleben und deſſen Tätigkeit verloren zu haben. Sie allein

werden die Dinge, mit denen ſich der Dichter in einer ebenſo großartigen wie

freien Weiſe beſchäftigt, ſo würdigen können , wie es im Sinn des Dichters

liegt : denn dieſer kommt von der Freudſchen Pſychoanalyſe her, alſo von einer

Angelegenheit, mit der kein Mißbrauch getrieben werden ſollte. Wie nun der

Dichter dieſe Übergänge von der analytiſchen Intenſität her zu der künſtleriſchen

Geſtaltung hin gewandelt und geformt hat, das iſt nicht zum wenigſten das,

auf dem das hohe Niveau dieſer drei Novellen beruht, ganz zu ſchweigen von der

Schlichtheit, mit der die Vorgänge erzählt werden und von der Menſchlichkeit,

die den ganzen Vorgang überhaupt erſt ermöglicht. Es kommt gar nicht ſo ſehr

auf die Einzelvorgänge, auf das im ſtrengen Sinn ,,novelliſtiſche “ bei ihnen an.

Sondern der Sinn dieſer drei Kunſtwerke liegt in der Beſonnenheit, mit der

der Dichter drei grundverſchiedene Möglichkeiten erotiſchen Lebens beim Namen

nennt : es iſt kein froher Dreiklang, ſondern er iſt ſchwermütig, in jedem Sinn

alteriert. Aber wer vor den Erſcheinungen des Lebens und des in unſeren Tagen

nun einmal ſo vorhandenen Eros nicht Vogelſtraußpolitik treibt, ſondern ge:

ſtaltend und mutig dieſen Dingen ins Auge ſchaut: der wird in der ganz außer:
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gewöhnlich großen Freiheit des Dichters über den beſonderen Novellenanlaß

hinaus eine Auflöſung des zunächſt ſo ſchwermütig anmutenden Akkordes

hören , keine Auflöſung in ein dur, wohl aber eine Löſung von der Schwermut

hin in die poſitive Sicherheit, die in ſich ſelbſt die Gewißheit hat, daß das Leben

ſelbſt doch noch viel ſtärker und größer iſt als die menſchliche Problematik, die es

zu bändigen verſucht, anſtatt es zu lieben , wie es iſt. von Grolman.

Leip , Hans : Sinſer. Roman e. Heimkehr. Leipzig : Grethlein & Co. 1926. ( 326 S.

89) Leinen 7 M ; Halbleder 10 M.

Ein
in Abenteurerroman, der ganz prächtig beginnt, mitten im Ural bei Kriegs

gefangenen, die nachPlatin ſchürfen. DerDeutſche Linſer kehrt nach Deutſch

land zurück, und eine Hekiagd nach neuen Betätigungen beginnt. Ruſſiſche

Spione, dämoniſche Frauen, ein Multimillionär, Luft-Akrobatik auf dem ſauſen

den Flugzeug, irrſinnige Fahrten quer durch Europa, kurz, die ganze toll gewors

dene Gegenwart wirbelt im Kinotempo vorüber, unterbrochen von Großauf

nahmen von Tiefſinn und Gefühl. Aber Leip iſt dennoch ein Dichter, wenn er

den Kurbelkaſten abſtellt, nur hat man das Gefühl, daß er ſich vom Senſatio

nellen allzuſehr berauſchen ließ. In Norddeutſchland möge der Roman helle

Begeiſterung erweden, für den Süden iſt er zu „,knorke “, zu horizontal, ganz

abgeſehen davon, daß er als Zeitungsroman aufgebaut iſt, der in der Buchaus

gabe natürlich abfällt. Aber troß alledem : Leip iſt wer, er hat Schmiß und

Kraft zur Größe. Franz Spunda.

Blund, Hans Friedrich : Rampf der Beſtirne. Jena: Eugen Diederichs 1926.

(273 S. 89) 5.60 M; Leinen 8 M.

ach der Dichtung, die ein Mythos wäre, geht ſeit Jahren die Forderung der

Literatur, der Schöpferwunſch der Dichter. Was aber bisher als ſolcher an

geprieſen wurde, war durchweg keine Erfüllung. Hier, in Blunds ,, Kampf der

Geſtirne" , iſt ein Mythos geſchaffen. Alle Urelemente der aus dumpfer ,tierhaft

gebundener Enge eben ins Morgenlicht der erſchauernd verſpürten Ahnung hö

herer Mächtigkeiten vortaſtenden Seelen ſind hier in einer bewundernswert

naturnahen , ungebrochenen Schau ſo geſtaltet, daß den germaniſchen Menſchen

die Welt ſeiner Frühzeit rätſelhaft ergreift als etwas, das ſeiner Seele zuges

hört, worin er ſich ſelbſt erkennt, als tauche er jauchzend in ein Meer, aus deſſen

geheimnisvoll vertrauten Fluten urſprüngliche, unbändige Kraft ihm zuſtrömt.

Solcher Wirkung Urſache iſt, daß der Dichter mehr gibt, als er hat und weiß,

daß die (notwendig namenloſe) mythiſche Kraft ſich ſeiner als eines auserwähl

ten Mediums bedient, um durch ihn, durch die ſchöpferiſche Geſtaltung ſeines

Werkes das Unſagbare— das, was mehr iſt, als mit Worten ausdrückbar — zu

ſagen. Von ſolcher Art iſt Blunds , Kampf der Geſtirne“. Georg Hallmann.
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Zahn , Ernſt: Sito . Erzählung aus d . Teſſin . ( Romanbibliothet. Bd 1001.) Stutt

gart: 3. Engelhorns Nachf. 1926. (144 S. fl. 89) 1 M ; Leinen 1.75 M; Halb

leder 4 M.

Sine vorzügliche Erzählung! Wirklich einmal eine „ Novelle " ! Dazu ein

Thema, das ebenſo neu, wie überraſchend wahr in ſeiner Singularität iſt.

Über die hohe Kunſt Ernſt Zahns braucht weiter nichts geſagt zu werden . Das

Werk iſt eine Bereicherung von bleibendem Wert. Engelhorns Romanbibliothek

gewinnt kulturelle Bedeutung. Georg Hallmann.

Spedmann, Diedrich : Der Helfer. Erzählung. Berlin : Martin Warnect 1926.

(268 S. 89) Leinen 5 M.

nterhaltungsliteratur. Ohne große Senſationen, bieder, weiten Kreiſen des

lebendigen Menſchentums geſchrieben. Eines von den Büchern , die eben geleſen

werden . Georg Hallmann.

Der Falte . Stuttgart: Deutſche Verlags -Anſtalt 1926. (89)

32. Seidel, Ina : Die Fürſtin reitet. Erzählung. (98 S.) 1.30 M ; Leinen 2 M.

33. Süstind , W. E.: Das Morgenlicht. Erzählung. (51 S.) –.80 M; Leinen

1.75 M.

34. Cübbe, Axel: Heimtebr. Novelle. (51 S .) - .80 M; Leinen 1.75 M.

ie Falte-Reihe hat wieder drei eigenwillige und eigenwertige Stücke er :

worben und dabei guten Griff bewieſen . Ina Seidels Werkchen iſt einem

hiſtoriſchen Roman aus der Zeit Katherinas II . entnommen und ſchildert mit

weiblich impulſiver Kraft eine Zeit, in der Frauenhände die Geſchicke der Welt

leiteten , dennoch begehrlich und begehrt von Männern, die zu feige geweſen

wären , die arg gefährdete Zarin zu retten . Und wieder findet ſich eine Frau,

voll ſchwärmeriſcher Verehrung für die Herrſcherin , für die mutige Lat und

vergißt Mutterſchaft und Kind darüber. Ein Vorwurf menſchlicher Größe,

mit großer, aber doch weicher und darum umſo ergreifenderer Linie gezeichnet.

Männlich hart und mit ſcharfen Akzenten behaut Lübbe ſeinen ſchlichten

Stein , aus dem er wahrhaft Bewundernswertes herausholt. Vielleicht iſt der

Sodel der Einführung etwas zu breit und gleichgültig für die enggeraffte

Gruppe von vier Menſchen , zwiſchen denen der Fremde, Sohn und Geliebter

zugleich, unter Geldgier und Beil der verarmten Heimat fällt. - Süskind iſt

ein Seltſamer. Aſiatiſch dickflüſſig und zäh mutet ſeine breite, erſchütternde

Phyſiognomik an. Mit viel und ſicher geſeßter Radierkunſt holt er einen ein:

zigen Kopf aus unheimlichem Hintergrund. Modernſte und doch ſchon ver

altete Art zu ſchauen tritt uns hier entgegen , unfroh und dumpf, wenn aud

ſehr begabt. Müſſen wir immer nur analytiſch ſehen, nicht wieder einmal

ſynthetiſch , gelöſt, nicht aufgelöſt ? Friß Rostosky.
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Fremde Literatur

Michaelis , Rarin : Das Mädchen mit den Scherben (Gunhilds Kindheit).

Roman. Potsdam : G. Riepenheuer 1925. (275 S. 8 °) 4 M; Leinen 6 M.

Dief.: Die kleine Lügnerin (Gunhilds Mädchenjahre). Roman . Ebd . 1926 .

(320 S. 8 °) 4 M; Leinen 6 M.

Du ihren wertvollen Frauenbüchern fügt Rarin Michaelis in kurzer Folge

dieſe beiden neuen . Das zweite iſt die Weiterführung des erſten . Die Ro

mane ſchildern in ihrem Geſamtverlauf die Geſchichte einer ſehr begabten, mit

weit offenen Sinnen in ihrem Leben ſtehenden „ kleinen Lügnerin ". In der Kind

heit ſieht ſie die Welt am liebſten durch die bunten Glasſcherben ihrer Kindlich

grenzenloſen Phantaſie (wer von uns hat nicht auch durch ſolche Glasſcherben

geguckt ?). In der Jugend, die mit den „ Erlebniſſen “ des Konfirmations

tages beginnt, „ lügt“ ſie; „lügt“ ſie ſich alles zuſammen, wie ihr kleines,

Heißklopfendes Jungmädchenherz, ihr natürlicher Schönheitsſinn , ihr weit

ausſchweifendes romantiſches Wünſchen und Wollen die nüchterne Wirklich

keit ſehen will. Alles ſtrebt bei ihr ins Extrem : die Naivität ihres Denkens, die

große Güte ihres Herzens, ja ſelbſt die Reinheit ihres Empfindens, und legt

ſie mit der ſie umgebenden Welt in harte Kontraſte. Wie fein zeichnet Karin

Michaelis das große Liebeserlebnis dieſer Unerfahrenen, die ſich die „ Männer “

aus ihren Romanen ins Leben überſeßt und ſo ſchmählich mit ,Manfred “ , dem

Pabenſchwengel, enttäuſcht wird. Man ſollte eigentlich nichts über dieſe beiden

Bücher ſchreiben , man ſollte einfach Säge aus ihnen anführen. Und ich weiß

auch nichts in der modernen Literatur, was die Seele des Kindes und, was noch

mehr ſagen will, die weit ausgeſpannte Seele des heranwachſenden klugen ,

aber in allem Gefühlsmäßigen verſtiegenen jungen Mädchens ſo ſicher, ſo fein

taſtend und mit ſo viel Humor offen legt wie dieſe beiden Bücher.

Mally Behler-Hagen.

Arasnow, P. N.: Fadende Blätter . Roman. Aus d. Ruſl. v . Rudolf Frhr.

von Campenhauſen . Jena : Frommann 1925. (IV , 650 S. 8°) 9 M ; Leinen 12 M.

8 iſt töricht, die Fehler einer neuen Zeit und Generation einer beſtimmten

Minderheit vorzuwerfen, und ſie ohne irgend eine nähere Begründung

allein dafür verantwortlich zu machen ; und in dieſem Roman ſtören derartige

unnötige Abwege ins Politiſche durch ihre ausgeklügelte und geſuchte Konſtruk

tion den natürlichen und logiſchen Fluß des rein dichteriſchen Empfindens.

Dhne ſo die auf anderem als künſtleriſchem Gebiet liegende Lendenz leugnen zu

können (da zudem noch Moral und Ethik abſichtlich ſind), und ohne in der Fabel

neu zu erſcheinen , intereſſiert dieſe Milieuſchilderung einer verarmten Peters

burger Adeligenfamilie durch die Fülle ruſfiſchen Geſchehens und die lebens
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volle und wahrhafte Zeichnung ihrer extremen und gegen einander gerichteten

Charaktere. In den mit echt ruſſiſch detailierender Breite geſchriebenen Szenen

erſtehen Stimmungen ſtarker, innerlicher Bildkraft als Ausdruck jener ſchöpfe:

riſchen Potenz, als deren univerſellſter Vertreter der Held des Buches in der

Derkörperung einer idealiſierten ruſſiſchen Jugend erſcheint. Erik Schaal.

Fönbus, Mittjel: Der Srod.Elc. Aus dem Norwegiſchen von 3. Sandmeier

u. S. Angermann . München : C.H.Bec 1926. (210 S. 8 °) 4.20M; Lein . 5.50M.

Sen dieſer Erzählung vom Elch , Jäger und Hund, dieſem großen dunklen

norwegiſchen Jagdſtüd, ſpricht die Natur unmittelbar, fühlt man die

Dinge, Landſchaft, Menſch und Tier aus einer unerhörten Nähe. Die einfachen ,

natürlichen Weſen wachſen zu Märchengeſtalten und die Handlung, eine einzige

Jago, ſteigert ſich aus dem langſamen Unſchleichen zu einem ſchauerlichen

Preſto, zu einer geiſterhaften Größe, in der Menſch und Lier, ſich aufhebend,

untergehen , um ſtill Seite an Seite, nichts als arme Kreatur, in den ewigen

Kreislauf zurüđzuſinken. A. Jllersperger.

Dante Alighieri: Die göttliche Komödie. Überſekt und erläutert von Auguft

Begin . München : Röſel & Puſtet 1926. (X, 1123 S. tl. 8 °) 25 M ; Leinen 28 M.

er ungemein angenehm ausgeſtattete und gedruďte Band enthält ein

Werk großer Liebe und Arbeit. Vezin hat ſich bei ſeiner neuen Dante:

überſeßung mit größter Strenge an die alte Form gehalten , hat dafür geſorgt,

daß durch beſondere Druđart und Einzeleinleitungen zu den einzelnen Se:

Tången der Komödie deren Bau ebenſo deutlich, wie daß die große Geſamt:

einleitung von allem Detail entlaſtet werde. Die Übertragung ſelbſt in Kürze

zu kritiſieren , iſt unmöglich. Sie hält ſich aber jedenfalls von Extravaganzen

ſelbſtbewußt frei und uns will bebünken, als ob dieſer bequeme Band ſehr

vielen Leuten von empfindlichem Geſchmack ein beſonders lieber ,Dante“ ſein

wird. Alles hiſtoriſche iſt gründlich und ſehr lesbar mit untergebracht und über

dem Ganzen liegt ein feiner ſcholaſtiſcher Hauch von Ruhe und Sorgfalt, der

ſehr deutlich gelobt ſei, weil er immer ſeltener wird . von Grolman.

Bide, Undré : Die Paſtoralſymphonie . Deutſch v. Bernhard Guillemin .

( In d. Sammlg : Das tleine Propyläenbuch .) Berlin : Propyläen - Verlag 1925 .

(133 S. fl. 89) Leinen 2.50 ; Satin 3.20 M.

Anet, Claude: Uriane. Ein ruſſiſches Mädchen . Roman . Uus d. Franzöſ. v.

Georg Schwarz. Wien : P. 3ſolnay 1925. (254 S. 89) 3.50 M; Leinen 4.50 M.

ndré Gides Paſtoral-Symphonie iſt der Ausdruck eines tiefen Glaubens

Pfarrer in ſeine Familie aufgenommen , die junge Knoſpe entwidelt ſich in

ſeiner Pflege zu jener überirdiſch reinen Klarheit, die mit engelhaft rührender

Unbeirrbarkeit, den inneren Gefeßen der Muſik vergleichbar, über das Leben
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urteilt und in den notwendig auftauchenden Konflikten den geraden Weg mit

dem eigenen Urteil beſiegelt. Die Form des Tagebuches bringt manche Schwer:

fälligkeit mit ſich , aber das kleine Büchlein iſt ſehr leſenswert.

Einen richtigen Begriff von der Erzählerfreude franzöſiſchen Naturells ver

mittelt uns erſt die Novelle ,, Ariane, ein ruſſiſches Mädchen " . Claude Anet

hat ſeine Idee nicht nur überraſchend friſch und originell, ſondern auch mit

Grazie entwidelt, ſie iſt pſychologiſch außerordentlich treffend und auch in ges

wagten Szenen geſchmadvoll. Dieſes ruſſiſche Mädchen , das in ihrer Un

berührtheit die Bolſchewiſtin der Liebe ſpielt, um ſchließlich in ihrer Liebe ſich

ſelbſt zu entlarven , iſt der Bekanntſchaft wohl wert, rechtfertigt auch die Über:

ſegung durch den ſpezifiſch franzöſiſchen Charakter, der überall

tommt. Bernd Sſemann.

Björnſen , Björnſtjerne: Über den boben Bergen . Bauerngeſchichten . 2 Bde.

Überſekt v . Johannes Brunow u. Mathilde Mann . Leipzig : Friedr. W.Brunow

1925. (411, 447 S. 89) Leinen 14 M.; Halbleder 20 M.

jörnſons Bauerngeſchichten : „ Arne", „ Synnöve Solbalten “ , „ Ein

zum Ausbrud

zu

EM

klaſſiſchen Proſawerken der Weltliteratur. Ihre Schönheit iſt unvergänglich.

Die beiden vorliegenden Bände vereinigen ſie alle in einwandfreier Überſegung

von Johannes Grunow und Mathilde Mann. Das köſtlichſte an dieſen Werken

iſt, daß ſie auch dem einfachen Menſchen zugänglich ſind. Auch die Jugend

trinke immer wieder an dieſen reinen Quellen . Will Vesper.

Mereld towſki , Dmitri : ulerander I. Hiftor. Roman . Aus d. Ruff. v. Aler.

Eliasberg . Mit 12 Tafeln. München : Piper & Co. 1925. (IV , 535 S. gr. 8°)

Halbleinen 11 M.; Leinen 12 M.; Halbleder 14 M.

8 iſt ſehr erfreulich , daß der Verlag Piper nun auch dieſen großen Roman

Mereſchkowſkis neu herausgegeben hat ; denn er gehört unbedingt in die

Reihe ſeiner übrigen großen Romane, mit denen er eine bedeutſame geiſtige

Einheit bildet, und — allein genommen- hat er alle Vorzüge von Mereſch :

kowſkis Kunſt in reichem Maß. Man weiß, daß die leßten Lage des Kaiſers

Alerander I., lange nach der Gründung der heiligen Alianz, umdüſtert waren .

Der einſame, jeßt nicht mehr in dem Maße wie früher Zugängliche ſah ſich

umgeben von einem ſchier dämoniſchen Gewimmel von Freund und Feind, er

war hineingeſtellt in den Widerſtreit der Weltanſchauungen, die ihn ſelbſt alle

nicht mehr berührten , ferner umhegte ſeinen Lod ein geheimnisvolles Rätſel :

alles Dinge, die den Denker und Künſtler Mereſchkowſki anregten. Das Wert,

das gänzlich anders iſt als der andere Ruſſenroman von Peter und Aleris, d. h.

von Peter dem Großen und ſeinem Sohn, iſt jenſeits der ſpannenden Gegeben
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heiten eines Hiſtoriſchen Romans— voll von künſtleriſchen Werten, die ſich gut

eignen , die Verlaſſenheit und endliche Gottgeborgenheit auch des erponierteſten

Menſchenkindes verſtändlich zu machen, einerlei in welchen Einzelheiten der

Antichriſt und der „ Zeitgeiſt “ drohen. Die grandioſe Schilderung der großen

Überſchwemmung in Petersburg iſt eine künſtleriſche Leiſtung für ſich, höchſte

Anerkennung im beſonderen wert. von Grolman.

Sidier, Claude: Mein Ontel Benjamin . Überſ. v . Joſef Hofmiller. ( Langens

ſchönſte Erzählungen. BD 23.) München : A. Langen 1925. (243 S., 1 Bild. 8 °)

Leinen 4 M.

Poſef Hofmiller hat den luſtigſten , launigſten Roman der Weltliteratur,

dieſen „ Figaro “ unter den Romanen , neu und zwar trefflich neu überſeßt.

Der ganze leichte, ein wenig beſchwipſte und doch ſo geſcheite, immer heitere

und doch im Grunde ſo beißend ernſthafte Lon des Originals iſt vorzüglich

getroffen . Jörn Doen.

Jugendſchriften und Bilderbücher

Brandenburg, Hans : Pankraz der Hirtenbub. Ein Idyll f. Jung u. Alt. Mit

Zeichnungen v . Dora Brandenburg . Polſter. Wohlfeile Ausgabe. Leipzig: 6 .

Haeſſel 1926. (163 S. 89) 3.30 M ; Leinen 5.80 M.

randenburgs Pankrag-Dichtung hat bisher ſo viel Anklang gefunden und

Dopiero

,
nung dieſer ſtarken dichteriſchen Leiſtung eigentlich überflüſſig erſcheint. Bis

jegt lag das Werk nur in einer reich ausgeſtatteten Schmuckausgabe vor.

Dadurch war es weiteren Volkskreiſen und vor allem der Jugend verſchloſſen .

Nunmehr hat ſich der Verlag entſchloſſen , eine billige Volks- und Jugendaus:

gabe zu veranſtalten. Sie erſcheint in geſchmackvollem dunkelgrünem Leinen

band und hat die außerordentlich lebendigen Zeichnungen der Gattin des

Dichters übernommen . Damit iſt der deutſchen Jugend und dem Volke ein Buch

geſchenkt worden, dem ſich aus der Literatur der legten Jahre nur ſehr wenig an

die Seite reßen kann . Die neue Proſadichtung bedeutet den wundeſten Punkt

der landläufigen Jugendliteratur. Selten wird dort ein dichteriſch ganz voll

wertiges Werk angeboten , und man behilft ſich mit Dichtung zweiten und dritten

Grades oder veranſtaltet von älterem klaſſiſchen Gut, zum hundertſtenmal,

neue Ausgaben. Ein Jammer aber iſt es um die Kindergeſtalten, die in der üb

lichenJugenddichtung auftauchen. Entweder wird das jugendliche Weſen pſycho

logiſch zerfaſert und damit die ſeeliſche Faſſungstraft jüngerer Leſer weit über :

ſchritten, oder man ſtellt blaſſe Schemen hin, denen jede Lebensrundung fehlt.

Hans Brandenburg aber geſtaltet einen Hirtenbuben , der gewiſſermaßen aus

der Landſchaft herauswächſt und in ſeiner einfachen ſeeliſchen Schichtung dem
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Verſtändnis junger Leſer durchaus offenſteht. Es iſt in der Lat hohe Kunſt, wie

hier behutſam aus Landſchafts- und Naturſchilderung, aus der Darſtellung

natur- und erdverbundener Menſchen , aus den einfachſten, ſeeliſchen Motiven ,

aus geſchickt eingeführten erregenden Momenten, eine Dichtung voll ſtarken

inneren und äußeren Lebens aufgebaut wird, die wie aus einem Guß daſteht.

Brandenburg hat im ,Pankraz“ unbewußt denſelben Weg eingeſchlagen, den vor

ihm Theodor Storm ganz bewußt ging, als er für Julius Lohmeyers ,, Deutſche

Jugend “ den „Pole Poppenſpäler " ſchrieb. Storm meinte damals, es täme

alles auf die Wahl des Motivs an, damit der Dichter nicht gezwungen ſei, in

Rüđſicht auf den kleinen Hans als Leſer ſeine Kunſt umzubiegen . Im ,, Pan

fraz“ iſt alſo die Tradition des „Pole Poppenſpäler “, wenn auch ohne Abſicht,

fortgeſeßt, und das iſt die beſte Empfehlung, die ihr der Jugendfreund mit auf

den Weg geben kann. - Kindern aus geiſtigen Kreiſen ſteht dieſe Dichtung ſchon-

mit dem 12. Jahre offen . Die meiſten andern dürften vor dem 14. Jahre ein

tieferes Verſtändnis nicht aufbringen. Wilhelm Fronemann.

Mühlmeiſter, Rarl: Hans Luſtig . Ein heiteres Bilderbuch . Mit alten u . neuen

Reimen. München : Georg W. Dietrich 1926. (30 S. 49) Halbleinen 4 M.

ies heitere Bilderbuch mit alten und neuen Reimen wird Kinder und

vorzüglich gedruckt und ausgeſtattet. Johannes Demmering.

Fleuron, Svend : Ungleiche Spieltameraden . Mit Zeichn. v. F. W. Kleutens .

Aus d . Dän.v.H.Riy .Oldenburg : 6 . Stalling 1926. (20 S.49) Halblein.4.20 M.

Storm, Theodor : Der kleine Häwelmann . Bilder v . Elſe Wenz-Viëtor. Ebd.

1926. (16 S. gr. 89) Halbleinen 3.80 M.

Timmermans, Felix : St. Nitolaus in Not. Bilder v . Elſe Wenz - Viëtor. Ebd .

1926. (20 S. gr. 89) Halbleinen 3.80 M.

Schulz, Wilhelm : Die liebe Eiſenbahn . Ebd . 1926. (16 farb . BI., 23 x 25 cm)

Halbleinen 4.50 M.

Starbina, Helmut : Wer wil mir mit friſchen Baden dieſe ſchönen Nüſſe

knaden ? Ein Bilderbuch mit alten Kinderrätſeln v . Friedrich Gül. Hrsg. v.

Karl Hobrecer . Ebd . 1926. (16 S. gr. 89) Halbleinen 4.20 M.

Reinid, Robert: Das Dorf. Mit farb . Bildern v. Gottfried Eiſenhut. Ebd. 1926.

(12 BI. Leporello , kl. 89) Pappe 1.25 M.

Aleutens , F. W.: Das Wettlaufen zwiſchen dem Hafen und Swinegel. In

Bildern erzählt. Ebd . 1926. (13 BI. Leporello , kl. 89) Pappe 1.25 M.

ieſe fünf großen und zwei kleinen Bilderbücher des bekannten Bilder:

buchverlags ſind wieder in Inhalt, Druck und Ausſtattung erſtklaſſig und

bezaubernd. Vor ſolchen köſtlichen Bilderbüchern wird ſelbſt der Erwachſene

gern wieder zum Kind. Wer für ſeine Kinder mit Verantwortung und Ge:

wiſſen gute Bilderbücher ſucht, der ſchaue ſich vor allem dieſe Bücher an :

553



Die ich oneliteratur Nr. 1 2 / Dezember 1926

શા

Kleukens meiſterhafte Tierzeichnungen , der Wenz-Viëtor bezaubernde Märchen

bilder und des Simpliziſſimus - Zeichners Schulz drollig romantiſche Eiſen:

bahn . Will Vesper.

Die ſchönſten Märchen der Welt für 365 und 1 Sag. Hrsg . v . Liſa Tekner.

Bð 1. Mit 14 farb . Taf. u. 123 Tertabb . v . Maria Braun . Jena : Eugen

Diederichs 1926. (557 S. gr. 89) Leinen 15 M.

ſus Diederichs bedeutender Sammlung ,,Märchen der Weltliteratur" hat die

Lbekannte Märchenerzählerin mit feinem Lakt und Verſtändnis für jeden

Tag des Jahres ein Märchen ausgewählt, unbekannte Märchen aller Völker

und Zeiten , alles Bekannte vermeidend. Damit kommt alſo wirklich eine große

Fülle völlig neuer Märchenſtoffe in die deutſche Kinderſtube. Aber auch die Er:

wachſenen werden das würdig ausgeſtattete und mit wertvollen Bildern ge

ſchmückte Wert gerne ſtudieren . Beſonders die Mütter, die ihren Kleinen ſelbſt

zu erzählen verſtehen , werden dieſe Bereicherung unſeres Märchenſchaßes

dankbar begrüßen. Der vorliegende Band führt vom 1. bis zum 181. Tag. Ein

zweiter Band bis zum 365. Tag folgt. Jörn Dven.

Wunder im Weltal. Ein Buch aus Natur u. Werk. Hrsg. v . Paul Sieberk.

München : Köſel & Puſtet 1926. (422 S. mit vielen Abb. gr. 8 ) Leinen 10 M.

in vortreffliches Sammelwerk von Auffäßen über die Wunder der Natur,

über Sonne, Mond und Sterne und alle Erſcheinungen des Weltalls. Ein

heitlichen Charakters durch die ſtets betonte katholiſche Weltanſchauung, aber

ohne jede Enge. Jörn Duen .

Fronemann, Wilhelm : Hindenburg. Der deutſchen Jugend u . d . deutſchen Bolle

erzählt. Bilder v . Angelo Sant. Mainz: 301. Scholz 1926. (16 S., 23 x 29 cm)

Halbleinen 2.50 M.

indenburgs Leben und Daten in einfachen , aber eindrucksvollen Worten

und Bildern. Das Buch wird beſonders allen Jungens Freude machen .

Johannes Demmering.

Unſere Kinderdichter. Hrsg. v . Wilh. Müller- Rüdersdorf. Leipzig : F. Seybold

1926. (je ca. 90 S., 89) Je Halbleinen -- .95 M.

1. Pocci, Franz: Märlein, Reime u. Kaſperlſtüde. 2. Reinid , Robert:

Eine ſonnige Welt. Märchen u. Gedichte. 3. Grimm , Jakob u. Wilh.: Die

ſchönſten Märchen . — 4. Schmid , Chriſt. v.: Blume, Stern u . Rinderherz.

Geſchichten u . Lieber d . alten Jugendfreundes . – 5. Sob. Peter Hebel: Ce

ſchichten u . Schnurren , Gedichte u . Schwänke v. rhein . Hausfreund.- 6. Fallers .

leben , Hoffmann v ., u. Hey, Wilh.: Der bunte Wintel. Kindergedichte.

7. Anderſen , Hans Chriſtian : Wunderwelt. Märchen . – 8. Bechſtein ,,

Ludwig : Aus dem Märchen . u. Sagenland. – 9. Muſäus, Joh. R. Aug.:

Geiſter u. Menſchen . Märchen . – 10. Hauff, Wilh .: Märchenreio .

11. Blüthgen, Victor : Zauberland u. ſpaßige Welt. Erdachtes u. Erlebtes .

E

.
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-12.Voltmann -Leander, Richard : Sräumereien an franzöfiſchen Raminen .

- 13. Storm , Th.: Sraumvolt. Geſchichten u . Gedichte. - 14. Ropiſch , Aug.:- . -

Alerlei Beiſter. - 15. Arndt, E. M.: Gute u. böſe Geiſter auf d. Snſel

u. anderswo. 16. Brentano , Clemens : Godel, Hintel und Badeleia .

Märchen . - 17. Chamiſſo , Adalb . v.: Der Mann ohne Schatten u. a. Men .

ichen . 18. Sied, Ludw.: Kinder im Wunderreich . 19. Güd, Friedr.:

Frober Reigen. Scherz u . Ernſt. – 20. Peterſen , Marie , u. Rüdert,.

Friedr.: Kinderluſt. Märchen.

E
ine erſtaunlich billige und doch hübſche Sammlung von Jugendbüchern,

die aus den Werken der bekannteſten älteren Kinderdichter , von Muſäus,

Brentano, Chamiſſo bis zu Viktor Blüthgen, Koſtproben und Auswahlen

bringen. Alle mit gefälligen Bildern . Johannes Demmering.

Literatur: und Geiſtesgeſchichte

Brandenburg , Hans : Das neue Theater. Erlebniſſe, Forſchungen , Forbe.

rungen . Leipzig : H. Haeſſel 1926. ( VII, 588 S. 89) 12 M ; Leinen 15 M.

rörterungen über die gegenwärtige, geiſtige fage in Deutſchland haben

keinen anderen Ausgangspunkt, als den , welchen Hölderlin am Schluſſe

ſeines Hyperion ſozuſagen endgültig benannt hat : „wie ein Schlachtfeld, wo

Hände und Arme und alle Glieder zerſtücelt untereinander liegen, indeſſen

das vergoſſene Lebensblut im Sande verrinnt ..." . Die Lage iſt nun einmal ſo,

vielleicht nicht unveränderlich, aber jedenfalls erzentriſch. Der Ruf nach Syn

theſe iſt demgegenüber begreiflich. Man erwartet von ihr vielerlei. So fehlt es

denn auch nicht an entſprechenden Verſuchen literariſcher Art. Zwar wird man

ihnen den ſubjektiven guten Willen nie abſprechen können , aber meiſtens

ſcheitern dieſe Verſuche daran, daß das dazu verwendete Maß von wiſſenſchaft:

lichen und ſeeliſchen Vorausſegungen nicht ausreicht. So werden dieſe Bücher

meiſtens die wahrhaft teufliſche Verworrenheit der Lage erkennen und benennen .

Dann aber pflegt ſich die Doktrin und die Einſeitigkeit einzuſtellen. Oder, wenn

ein großer Wurf gelingt, es kommt der liebe Neið und die noch liebere Trägheit

und macht, daß auch dieſer Anſaß zur Syntheſe im Sande verrinnt.

Brandenburgs großes Werk zeichnet ſich dadurch aus, daß es ſich nicht um die

Moderufe nach Syntheſe kümmert; es geht einen anderen Weg. Brandenburg

iſt ein Mann, der etwas anderes zu ſagen hat, er iſt Dichter, gelehrter Kenner,

iſt Schöpfer und gewiegter Praktiker in einer Perſon . Zu dieſem Werk hat er ſich

Zeit genommen , er hat es wachſen laſſen , langſam , fern von moderner Eile. So

iſt denn auch das Ergebnis langen und ſelbſtprüfenden Kampfes umfangreich

geworden , ſo daß zu hoffen bleibt, es möge der Leſer mit der gleichen Geduld

beim Werke bleiben wie vorher der Autor. Des Buches Untertitel lautet : , Er

lebniſſe, Forſchungen ,Forderungen ". Das iſt ein Dreiklang vonDingen , die ſonſt
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doch wohl zumeiſt einzeln und in ſpezialiſierendem Sinne behandelt zu werden

pflegen . Kommen ſie aber zuſammen ſo wie hier, dann iſt ein ſynthetiſches Er:

gebnis vorhanden, wie entſchiedener man es ſich nicht gut vorſtellen kann. Aus:

gang und Ziel – beide Male iſt es das Theater, und es wird gut ſein, wenn

man hier vor etwaigen Mißverſtändniſſen warnt. Wohl handelt das Buch über

das Theater, doch iſt das nicht in einem engen Sinne zu verſtehen . Schidſal, Er:

fahrung, Kenntniſſe und Dichtertum wirken in ſchönem Wechſel. Der Verfaſſer

geht ſehr mutig vor und vor allem gegen einen iſt er rückſichtslos: nämlicy

gegen ſich ſelbſt. Man ſpürt allenthalben , daß er ſehr wohl um die Gefahr weiß,

der ſich der Betenner ausſegt und die ſich mit einem Rüđzug in die wiſſenſchafts

lichen Provinzen vermeiden ließe. Brandenburg zog nicht zurüc . Sein Buch iſt

in den entſcheidenden Teilen Manifeſt. leicht und ohne Anſtrengung wird man

da und dort Einwände machen können . Aber es kommt zunächſt auf das

Ganze des Werkes an, alſo auf das Ergebnis des energiſchen Willens , etwas

Verbindendes zuſammenzufaſſen .

Das neue Buch trennt Brandenburg entſchieden von einem früheren Werk.

Damals : der moderne " Lanz. Seßt das neue" Theater. Das Moderne geht

im Neuen auf, und dieſes Neue iſt nicht Hiſtorie oderÄſthetik, ſondern das

Werdende und Zukünftige. Brandenburg faßt das ſo : ,, ..... Hoffnungen nicht

auf äußere Reform des Theaters, ſondern auf innere Erneuerung, nicht auf

Organiſationen , ſondern auf ein neues Organiſches “ (S. 529). Um dieſes zu

erreichen , hat ſich Brandenburg eine wirklich wunderſchöne Kompoſition ſeines

Werkes erdacht. Er geht nämlich von einem Gedicht Hölderlins aus, ehrt alſo

den Mann, der allein wie nur noch Bach , für unſere Gegenwart und Zukunft

beſtimmende Werte trägt. In den Zeilen Hölderlins findet er die drei bezeich

nenden Leitmotive für die drei Teile ſeines Werkes . Damit ſchließt er ſich dem

Edelſten an, das die Nation hervorgebracht hat, läßt ſeinen Bau davon be:

ftimmt ſein. Zur Verſtändigung mit ſeinem Leſer gibt er dann im 1. Leil einen

Kulturquerſchnitt, der natürlich mit dem Kriegserlebnis beginnt und das auto :

biographiſche nicht ſcheut. Damit wird die Lage des Buches und ſeines Ver:

faſſers innerhalb der Volksgemeinſchaft beſtimmt. Außerdem wird trop ſchein:

barer Breite Ökonomie erreicht, deshalb, weil durch dieſen Anfang viele ſpäteren

Erkurſe und Erläuterungen wegfallen können . Kriegserlebnis und — Spengler:

denn eine entſchiedene Ablehnung der Untergangsſtimmung gehört auch gleich

an den Anfang. Erft die Erlebniſſe als Grundlage ! Vor allem auch die Er:

innerungen an das, was allenthalben noch vor dem Krieg in den Dingen des

Theaters und des körperlichen Ausbrucks verſucht worden war . Die Forſchun :

gen des 2. Leils zeigen wieder ſo recht Brandenburgs Fähigkeit, literarsges
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ſchichtliche Dinge mit klaren Augen zu beſchauen und ſie in ſein dichteriſches

Weltbild verbindend einzufügen. Mancher Berufsliterarhiſtoriker kann ihn

dabei beneiden, denn da werden keine äſthetiſchen Konſtruktionen geſchichtet,

ſondern das Menſchlich -real-weſenhafte kommt als Vorbereitung für die Fors

derungen des 3. Leils zu ſeinem Recht. Im 2. Teil hatte es an wertvollen

Hußerungen über Erſcheinungen der früheren deutſchen Geiſtesgeſchichte nicht

gefehlt. Jegt im 3. Leil wendet ſich Brandenburg gegen beherrſchende Mode:

größen. Dies geſchieht mit großem Freimut und wird da und dort Widerſpruch

erregen . Man darf aber nie vergeſſen , daß es ſich dabei doch immer um Einzel

heiten handelt, die nicht ſo wichtig ſind, wie das Ganze des Werkes. Dieſes

gipfelt in den Forderungen und Hoffnungen des 3. Teils. Brandenburg rechnet

mit dem Einfluß der Oper auf unſer Theaterweſen ab, er ſtellt dazu in Gegenſaß

all das, was in den beiden leßten Jahrzehnten zum größten Teil aus den Reihen

der Jugendbewegung geſchah, um den gemeinſchaftsberoußten Ausdruď des

Körperlichen in Tanz und auf dekorationsbefreiter Bühne zur Geltung zu

bringen. Schließlich — nachdem alles andere geſagt iſt , ſtellt der Dichter dem

Leſer ſeine eigenen Dramen vor, in denen er ſeine Ideale und Hoffnungen ge

ſtaltet hat. Zuſammenfaſſend iſt zu ſagen : Brandenburgs Werk hat nichts zu

tun mit einer Art von Handbuch zur Theater- und Bühnenkunde. Es iſt auch

kein Lehrbuch für Theaterfragen, iſt auchnur bedingt eine geſchichtliche Dar:

ſtellung. Sondern es iſt ein künſtleriſcher und ſittlicher Faktor allgemeiner und

entſchieden ſynthetiſcher Art: erſt eine Quinteſſenz des Krieges und der Nach

kriegszeit, wie wir ſie im Theater beobachten ; damit verbunden iſt eine wiſſen

ſchaftlich wertvolle Erörterung zahlreicher, wichtiger Fragen der deutſchen und

ausländiſchen Theatergeſchichte, geſehen im Sinne der modernen geiſtesge

ſchichtlichen Betrachtungsweiſe. Dieſe Dinge verbinden ſich ſtets im Hölderlin

motto und ſind Forſchung und Forderung zugleich. Zum einen Teil iſt das Werk

eine geiſtige Feſtung, zum anderen Teil dichteriſches Bekenntnis. Aber nirgends

klafft dazwiſchen eine füđe, denn das Ganze iſt geſchloſſen durch die energiſche

Perſönlichkeit des Autors, mit der man wohl in einzelnen Dingen ſtreiten kann,

die man aber als ſchöpferiſchen Faktor ehren wird .

Das Buch wendet ſich nicht nur an den ſog. Fachmann. Es iſt auch für junge

Menſchen beſtimmt, gerade für die Angehörigen der deutſchen Jugendbewe:

gung : von dort her war der Impetus zur tätigen Reform unſeres Bühnen

weſens gekommen , woraus ſich jeßt billig ergibt, daß dieſes Werk nun wiederum

ihr zugehört. Die entſchloſſene Ehrlichkeit Brandenburgs beſtimmt dies ſein

Bert, welches wie ſelbſtverſtändlich daſteht: ſo bin ich und ſo will ich genommen

ſein und ſo werde ich wirken . von Grolman .
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Mann, Thomas : Pariſer Rechenſchaft. Berlin : S. Fiſcher 1926. ( 121 6. 8 )

2.50M ; geb. 3.50 M.

nde Januar 1926 iſt auch Thomas Mann nach Paris gefahren , zu beſtimm

ten, ſozuſagen offiziöſen Gelegenheiten ; dort wurde er herumgereicht, hat

Reden gehalten und angehört und eine Unmenge anderer Intellektueller geſehen

und geſprochen . Über all das gab es ſeinerzeit in der Lagespreſſe ein ziemliches

Durcheinander und verſchiedenartige Berichte wurden verſchieden gloſſiert.

Das iſt alles längſt vorüber und unabhängig davon legt der Heimgekehrte ſich

nun „ Rechenſchaft “ ab über den Trubel dieſer neun Pariſer Lage. Er weiß

amüſant und — wie immer – etwas allzu geſcheit über all die Dinge zu be

richten, indem er ſie halb ernſt nimmt und ſie und ſich ſelber in dieſer ſeiner Rolle

als literariſcher commis voyageur ironiſiert: viele Kleinigkeiten, von jedem

Etwas, jedem eine geſchid'te Liebenswürdigkeit,immer auf dem Sprung, gánza

lich Anempfinder. Kurzum : ein „ Bericht“, hingeſtrichelt, ſkeptiſch , gewollt

leicht; aber ,,Rechenſchaft“ ?Thomas Manns wohlbekannte Terminologie ver:

ſteht ſonſt unter ,,fich Rechenſchaft ablegen " ganz etwas anderes . Was hier

tant de bruit pour si peu — zu ſolchem Zweck von ihm zum Drud be:

fördert wurde, iſt Gelegentliches, zu umſtändlich und beladen , um franzöſiſy

zu wirken , zu fahrig, um dem zu entſprechen , was Thomas Mann ſonſt als

„deutſch “ auffaßt. Er hat eigentlich ſehr wenig in Paris erlebt und geſehen ,

auch wenn er ſich und dem Leſer einzureden verſucht, daß in den neun Lagen

Dinge von Belang geſchehen ſeien, die Begegnung mit Mereſchkowſki allein

ausgenommen. Es iſt ſehr gut, wenn Deutſche vom hohen geiſtigen Rang und

von der Lebenserfahrung Thomas Manns in Frankreich ausgleichend und ver

bindend wirken : nur ſollte — wenn ſchon gedruckte ,,Rechenſchaft " als Buch

veröffentlicht wird – dieſe Angelegenheit etwas ſubſtanzieller behandelt ſein ,

als es in dieſem Büchlein geſchehen iſt. von Grolman.

Ermatinger, Emil : Weltdeutung in rimmelshauſens Simplicius Sim .

plteiffimus. Mit 3 Taf. in Lichtdrud nach Rupferſtichen d . Originalausgaben .

Leipzig : B. G. Teubner 1925. (VIII, 123 S. gr. 89) 4 M ; Leinen 5.60 M.

ieſes ſchlanke Buch iſt höchſten Lobes und wärmſter Empfehlung wert.

Es will nicht geleſen , ſondern langſam erlebt und erwogen ſein ; denn es

enthält, weit über den literarhiſtoriſchen Sonderanlaß hinaus, eine Fülle von

Weltanſchanlich-Beſinnlichem , das zu unſerer Generation mit Eindringligkeit

ſpricht, wenn es nur bekannt iſt. „ Man läßt ſich von der Buntheit der Geſtalten

Grimmelshauſens blenden , man rümpft die Naſe ob der Unflätigkeit gewiſſer

Züge, man ſchüttelt den Kopf über das Rätſelſpiel ſeiner Symbolik und hat für

alles die geſchichtliche Erklärung. Den grübelnden Geiſt, der in den Gronden

,
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Sipec

ringt, den tiefen Denker, der ſich um die Löſung des Lebensrätſels müht, ſieht

man nicht “ (S. 116 ). Ermatinger hat dafür geſorgt, daß dieſes nun anders

werbe und hat ein - auch methodiſchauch methodiſch — meiſterhaftes Wert geſchaffen . Dhne

im geringſten Seitenblicke auf unſere Gegenwart zu tun, gibt ſie ihm doch den

Anlaß, in acht Kapiteln die Grimmelshauſen - Fragen und Forſchung auf eine

weltanſchaulich bedeutende Ebene hinüberzuführen , mit Energie, Männlichkeit

und wiſſender Schwermut, die auch Grimmelshauſens Frömmigkeit kennt,

kurzum : ein Meiſterwerk, das auch zu demjenigen , dem deutſche Literatur und

deren Geſchichte einerlei ſind, eindringlich ſpricht, ohne rethoriſcheModemäßchen,

bereichernd und eine machtvolle Felſeninſel im ſeichten Gewäſſer der im

Schwang befindlichen Weltanſchauungsſchreibereien . von Grolman.

Bab , Julius: Shakeſpeare. Weſen u. Werte. Stuttgart: Union 1926. (326 S.,

1 Stammtafel, 8°) 6 M ; Leinen 8 M.

In dieſem ſchmucen Band hat Bab ſeine Einzeleinleitungen zu ſeiner Shate

ſpeareausgabe mit der Allgemeineinführung in jene Ausgabe zu einem

Buch vereinigt, das ſehr empfehlenswert iſt. Bab , deſſen temperamentvolle

Schrift „ Fortinbras und das Ende der Romantik " leider ſchon etwas vergeſſen

zu ſein ſcheint, hat für dieſe Einleitungen, die zu ſelbſtändigen Auffäßen aus

gewachſen ſind, mit Fleiß, Geſchick und kritiſchem Geſchmack aus der großen

Shakeſpeareliteratur ausgewählt und ſehr reizvolle Einzelgebilde geſchaffen ,

deren innerer Zuſammenhang unverkennbar iſt. Man begrüßt es lebhaft, daß

Bab den ,, Sturm “ ſo hochſchäßt, trägt aber Bedenken , ob mit Lemperament

allein die Bacontheorie widerlegt werden kann, ſo wie Bab es unternimmt.

Das Buch, das an eigenen und zum Leil auch eigenwilligen Gedanken reich iſt,

wird ſich in Einzelheiten ſicherlich von der Shakeſpearewiſſenſchaft Kritik ges

fallen laſſen müſſen, da es eben aus ſeiner ganzen Anlage heraus Schluß

macht mit vielen Theorien und Vermutungen . Als literariſche und kritiſche

Leiſtung jedoch iſt es ebenſo erfreulich wie empfehlenswert. von Grolman.

Balabad, Sir : Idiotenführer durch die ruffiſche Literatur. München : A.

Langen 1925. (164 S. gr. 8 °) 3 M ; geb. 5. M

Ich wüßte nicht, was in den geiſtigen Kämpfen unſerer Lage notwendiger

wäre als der Schlag, den dieſe Schrift gegen die ruſſiſche Literatur führt.

Sie weiſt endlich einmal auf, daß der ſlawiſche Oſten nicht , das Ziel“ iſt, wie

man heute ſchreit, ſondern der Feind “, und enthüllt die Methoden und Mo

tive, mit und aus denen und der Bolſchewismus mit „,Nachläſſen “ und ans

deren Werken überſchüttet, die er ſelbſt bei ſich zu Hauſe wohlweislich auf den

Inder ſeßt. Gewiß, die Schrift iſt nicht objektiv “, ſondern durchaus ein

Pamphlet, und ihr Stil verkündigt wohl den adeligen Geiſt, aber nur erkennts

Shoa
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nismäßig, ohne ihn ſelber zu beſigen . Allein da ſie ſich noch mehr, als gegen

Rußland ſelbſt, gegen das weſtliche Literatentum wendet, das uns das rufit:

iche ,, Evangelium " predigt, ſo iſt es vielleicht beſonders wirkungsvoll, daß fie

den Widerſacher mit ſeinen eigenen Waffen angreift. Anderen Menſchen wird

Sir Galahads Jargon krampfhaft und oft unappetitlich erſcheinen , dod was

darin geſagt wird, kann nicht mehr zum Schweigen gebracht werden und wird

hoffentlich in immer zahlreicheren und reineren Stimmen erſchallen .

Hans Brandenburg.

Weltanſchauung und Philoſophie

Bott . Natur. Schriftenreihe z. Neubegründung d. Naturphiloſophie. Hrsg. D.

Wilhelm Rößle. Jena : Eugen Diederichs 1926. (gr. 89)

Boethes Morphologiſche Schriften . Ausgem . und eingeleitet v . Wilhelm Croa.

Mit 37 Taf. u. 91 Abb. im Text. (487 S.) 15 M ; Leinen 18.50 M.

Carus, C. 6.: Pſyche. Ausgem. u. eingel. v . Ludwig Rlages . (XX, 319 6.,

1 Titelb .) 9 M ; Leinen 12 M.

goel, Karl : Der Urſprung der Naturphiloſophie aus dem Beiſte der Myſtit.

Mit Anhang : Archaiſche Romantik. ( VIII, 163 S.) 5 M; Leinen 7.50 M.

RomantiſcheNaturpbiloſopble. Ausgew . v . Chriſtoph Bernoulli u . Hans Rem .

Mit 6 Taf. ( XIX , 431 S.) 11 M ; Leinen 14 M.

Grave, Friedrich : Chaotica ac divina . Eine metaphyſiſche Schau. Mit 27 Zeid .

nungen u . 2 Taf. (286 S.) 10 M ; Leinen 13 M.

ie Schriftenreihe ,,Gott Natur“ (zur Neubegründung der Naturphilo:

richs, den man kritiſieren mag , den man aber um ſeines Idealismus willen

lieben muß und um ſeines Glaubens willen, der tatſächlich Berge verſeßt. Die

gewichtigen Bände ſind , fein “ , das Wort gebraucht in dem Sinn, wie es die

Urjugendbewegung, d. h. der alte Wandervogel, vor vielen Jahren meinte.

Streng wiſſenſchaftlich wird möglicherweiſe je nach dem Standpunkt des Be

urteilers mancherlei zu erinnern ſein . Aber an dieſer Stelle kommt es darauf

durchaus nicht an, ſondern auf etwas anderes : daß Diederichs und die Seinen

wieder einmal einen gewichtigen Schritt getan , daß ſie Dinge neu veröffentlicht

haben, hinter denen man her ſein kann, wo man nachdenken und träumen und

hoffen darf, Dinge von einer innewohnenden Schönheit, einem angeborenen

Adel und einer ſauberen Friſche. Ob und inwieweit ſich eine Naturphiloſophie

im Sinn der Reihe ,, Gott-Natur “ heutzutage gegen Borkämpfe, Motoren und

Amerikanismus praktiſch durchſeßen wird, iſt fraglich. Aber nicht fraglich iſt

die Hauptſache : Mit dieſen Erſcheinungen bieten Verlag und Herausgeber

Menſchen , die noch guten Willens ſind, Möglichkeiten . Dies geſchieht in

einer gelaſſen üppig ſchenkenden Weiſe. Die naturwiſſenſchaftlichen Schriften

Goethes ſind wiederholt herausgegeben worden , aber nicht ſo, nicht mit allen

-
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erreichbaren Lafeln und Abbildungen, die Goethe dafür gefertigt hatte. Erſt

mit ihnen und durch ſie kommt in den ſtarken Band ein gewiſſes, ſchwingendes

Etwas, auf das es bei jeder Naturphiloſophie eben ſo recht eigentlich ankommt.

So gut Bachofen ſeine gedankenvolle Auferſtehung feiert, ſo gut kann dies auch

mit Carus' „ Pſyche“ ſein , einem Buch , das ſo ſeltſam zum Nachſinnen anregt

und das weniger ſtudiert, als erblättert ſein will. Hiſtoriſche Studien müſſen

ſich dem wohl anſchließen : ihnen dienen auf verſchiedene Weiſe Karl Joëls

,, Urſprung der Naturphiloſophie aus dem Geiſt der Myſtit “ und der höchſt

intereſſante Lertauswahlband von Bernoulli -Kern, „ Romantiſche Natur:

philoſophie“, der aber an die Einfühlungskraft des Leſers gewaltige Anforde:

rungen ſtellt. In die gegenwärtigen Bemühungen hinein führt ſchließlich

Graves ,,Chaotica ac Divina“ . -Was in den bisher 5 Bänden vorliegt, iſt5

überaus wertvoll, aber nicht für jeden. Die Zeiten ſind bereits angebrochen ,

darin ein jeder ſeines Daſeins Kreiſe völlig aus eigenen Verſuchen heraus er

füllen muß, darin kollektive Ideen nicht mehr Geltung haben und verſtändnis

los die Figuren des Menſchen ſchattenartig aneinander vorbeieilen . Jeder be:

hauptet von ſeinen Grundlagen, daß ſie Subſtanz hätten und vermißt ſchöpfe

riſchen Gehalt beim Anderen. Die Sammlung „ Gott -Natur“ wird bei Vielen

in den Augen Dritter Verwirrung ſtiften , ſie iſt, vom praktiſchen Standpunkt

aus, völlig unzeitgemäß nach Willen, Inhalt und Form . Aber ſie wird anderer

ſeits bei einigen Wenigen bedeutende Erlöſungen und Entlaſtungen verur :

ſachen , nämlich bei all denen , die — zahlreich - zeitfremd geworden ſind und

den Amerikanismus allenthalben für ſich ſchönſtens dankend ablehnen. Die

Fortſeßung der ſo ſchön begonnenen Sammlung und ihre weite Verbreitung

ſind dem rührigen Verlag dringend zu wünſchen. von Grolman.

Paulſen, Rudolf: Der Menſch an der Wage. Leipzig : H. Haeſſel 1926.

(242 S. 89) 4 M ; Leinen 6 M.

ie Deutſchen haben eine Vorliebe für Weltanſchauungsbücher, und

darum wäre zu hoffen , daß Paulſen, der Lyriker, nun eine Form ge

funden hat, in der endlich viele ſeine Stimme vernehmen werden. Man

braucht nicht länger auf die falſchen Propheten und Prediger aus Amerika

und auf ihre Blasphemien vom Unfug des Leidens und Sterbens zu

hören. Denn wir haben hier ein wahres Weltanſchauungsbuch, das Buch

eines Dichters, ein Buch , in dem die Welt wirklich als Anſchauung lebt.

Dazu gehört, daß man das Doppelweſen der Welt erblidt, den Wider:

ſpruch der Dinge, den ewigen Gegenſaß im Herzen der Welt. Paulſen

wagt es, aller ſchönredneriſchen Einſeitigkeit zu entraten und ſich und den

Leſer als Wagebalken zwiſchen die ewig ſchwankenden Schalen der Wahr:

D

561



Die ſchöne literatur Nr. 1 2 / Dezember 1926

heit zu ſtellen. Aber er gelangt über die bloße Erkenntnis der Polaritat

zu einem Dritten, zu einer ,,antithetiſchen Identität“, in der die Wag

ſchalen ruhen. Wenn er einmal ſagt, daß Myſtik und klarer Geiſt ſehr

wohl zu vereinbaren ſind, ſo beweiſt er das durch ſein ganzes Buch, das

ſich auf Rant und auf Novalis zugleich berufen darf. Er iſt Logiker und

doch weit mehr : nämlich Vertreter eines , dynamiſchen Denkens “. Er iſt

Idealiſt, aber einer, der, „ ſtatt die Wirklichkeit zu idealiſieren , das Ideal

verwirklichen " möchte. Er iſt Chriſt und doch ein ganz freier Menſch, in

einem weit moderneren Sinne noch als Luthers ,, freier Chriſtenmenſch ".

Er kennt den Mißbrauch , den man heute mit dem Namen Gottes treibt,

und hat keine Angſt davor, daß man denjenigen, „ der ſich dieſem Miß

brauch entgegenſtellt, einen Atheiſten nennt “. Seine Diesſeits- und Jen :

ſeits- Frömmigkeit, die „ Gott in die Welt und die Welt in Gott aufgehen

läßt“, findet das ſchöne Wort : „Man kann die Erde nur dann in ein Para:

dies verwandeln, wenn ein Himmel darüber iſt“ . Das ſei zugleich eine

kleine Probe ſeines Stils, der ein echt deutſcher Stil iſt und genau ſo wie

der ganze Inhalt des Buches : er iſt fühn und findlich, predigerhaft und

dann wieder verſonnen und verſponnen , bald klingt er trođen und ſcharf

wie erakte Abhandlung, bald weltfern -weltſelig wie Meditationen alter

Myftiker, bald bildhaft-rhetoriſch wie Zarathuſtra- Kapitel, bald erhebt

er ſich hymniſch bis zu heimlicher und offenbarer Versſprache. Aber Paul:

ſen brängt uns nichts auf und vergewaltigt uns nicht, er wendet ſich nur

an unſer Selbſt, an unſeren inneren Magneten : „ Ade Leuchttürme des

Dogmatismus ſtehen auf täuſchendem Sand und falſchem Ufer. Und was

uns nicht betrügt, iſt nur die Nadel." Auch ſeine Predigt kommt nur aus

Muſik, aber aus einer Muſik, die lebendig werden will unter dem Odem

des Geiſtes, der uns neu zum Lönen bringen ſoll : „Ihr ſollt zuſammen

klingen, Orgelpfeifen ! " Hans Brandenburg.

Von der Natur. Eine Sammlung. Hrsg. v . Wilhelm Benary. Erlangen : Verlag

d. Philoſophiſchen Akademie 1925. (171 S. fl. 89) 2.70 M; geb. 3.60 M.

in dieſem ſchlanken Taſchenbüchlein gibt Benary eine ſehr ſympathiſche Auss

wahl von Äußerungen bedeutender Menſchen , die Natur im Großen zu

ſehen ; von Seneca an zu Goethe, Hölderlin und Stifter : lauter beſinnliche

Dinge, geiſtige Wirklichkeiten jedoch und keine Spintiſierereien. Freilich zu

warnen bleibt uns vor der Gefahr, das Leben in der Natur allzu literariſch zu

vergeiſtigen . Vor aller Literatur ſteht der Latſächliches erlebende Menſch , der

ohne Bücher zu dem gelangt, das ihn angeht, und dem ſeine eigenen Einfälle

weſentlicher ſind als noch ſo wohlmeinende Zitatenauswahlen . von Grolman .

Since
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Reiſen und Länder

Carus, C. 6.: Reiſen und Briefe. Ausgewählt von Edart von Sydow. 2 Bde.

(Das Wunderhorn . Bd 33/36 .) Leipzig : E. Haberland 1926. ( VIII, 223 ; VIII,

285 S. kl. 8 ° ) Leinen 7 M.

ie Reiſeſchilderung des weiland ſächſiſchen Leibarztes Carl Guſtav Carus,

1

ners vollzogen , ſind in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts viel geleſen

worden . Ihre Wiedererwedung im Rahmen der Wunderhornausgaben, die das

wertvolle romantiſche Erbe neu in Umlauf bringen wollen , iſt eine wertvolle

Gabe in ihrer anſprechenden Form , zum Einſteđen wie geſchaffen, die Sammel:

lektüre, wie man ſie ſich wünſcht. Die eingefügten Briefe ergänzen geſchidt

etwaige Lüden des Manuſkripts. Die Art des Schauens und Erzählens aber,

von romantiſchem Geiſt durchtränkt und von einer ſcharfen Beobachtung ge

leitet, wirkt in vieler Hinſicht ſehr modern und dürfte manche heutige An

ſchauung korrigieren. Bernd Slemann.

Beebe, Wiliam : Galapagos, das Ende der Welt. Mit 95 Abb. u. 3 Karten .

Aus d . Engl.v. Mar Müller.Leipzig : Brockhaus 1926. (352 S.gr. 8') Lein . 16 M.

er bekannte amerikaniſche Biologe ſchildert in feſſelnder Weiſe eine

Il

D

nen Inſeln". Viele gute Aufnahmen, vor allem auch farbige Zeichnungen , er

gänzen den lebendigen Bericht und geben ein bezauberndes Bild von dieſem

köſtlichen Tierparadies, wo noch vorſintflutliche Liere leben , die von dem

Sündenfall und der Bosheit der Menſchen noch nichts wiſſen und wo man

Habichte, Enten und Seelöwen unter dem Kinn kraulen kann. Jörn Oven.

Strauß, Frik : Schiggi-Schiggi. Abenteuer d . Leo Parcus in d. Urwäldern Boli

viens . Mit 9 Taf.u .2 Rarten . Berlin : R. F. Roehler 1926. (253 S.8°) Leinen 7 M.

ie ſpannende und vielfach auch amüſante Schilderung einer abenteuer

lichen Reiſe eines jungen Münchners in die Urwälder Boliviens und

zu den Kannibalen. Manchmal klingt die Sache etwas wie Aufſchneiderei, aber

- wenn jemand eine Reiſe tut“ . Mar Scheffels.

Hurley, Frant : Perlen und Wilde. Abenteuer in der Luft, an Land u. auf See in

Neuguinea. Leipzig : F. A.Brockhaus 1926.( 276 S.,viele Taf. gr.8°) Leinen 16 M.

aptain Frank Hurley , bekannt als Teilnehmer an Erpeditionen Mawſons

vund an Shadletons Südpolarfahrt, iſt nach dem Krieg mit einigen Ge

fährten auf einem kleinen Küſtendampfer und mit dem modernſten Verkehrs

mittel, einem Flugzeug, in die unerforſchten Gegenden des ſüblichen Neu :

guinea eingedrungen und ſchildert nun in humorvoller, anſchaulicher Art

ſeine Abenteuer unter den primitivſten Menſchen der Erde. Beſonders wertvoll

.
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und zuverläſſig wird ſein Bericht durch die zahlreichen Aufnahmen der märchen

haften Landſchaften und ihrer urzeitlichen Lebeweſen. Mar Scheffels .

Briefe und Erinnerungen

Briefwechſel zwiſchen Eduard Mörite und Friedrich Sheodor Biſcher .

Herausgegeben von Robert Viſcher. Mit 5 Abb. u . Fak. München : C. H. Bed

1926. (IX, 356 S. 89) 6.50 M ; Leinen 9 M.

er ſchön und ſorgfältig ausgeſtattete Band iſt für denjenigen , der ſich um

kümmert, eine wahre Fundgrube. Mörike und Viſcher haben eine abwechſlungs

reiche und in den verſchiedenen Epochen durchaus verſchiedenartige Beziehung zu

einander gehabt, und es iſt ein feines Vergnügen , den trauſen Wegen dieſer ſo

grundverſchiedenen Menſchen voll hoher Begabung in der ſchriftlichen Selbſt

rüđerinnerung der Jugendlichen, der Alternden zu folgen. Viſchers eigen

tümlich fauſtiſches Temperament dokumentiert ſich in einer hier zum erſtenmal

veröffentlichten , reichlich krauſen Dichtung. Was Mörike anlangt, ſo ſieht man

lieber den Jugendlichen, den Laſtenden. Er iſt leichter verſtändlich. Die Dinge

ſollten ſich bald wandeln. Ein großer Streit der Freunde, dann ſind nach Jahren

die Rollen vertauſcht, Mörike padt früh ein , Viſcher pa & t, je ſpäter, deſto mehr

aus. Das Buch enthält Klänge aus einer Epoche, die uns modernen Menſchen

nicht allzu ſympatiſch iſt. Wir müſſen uns an die Sorgloſigkeit jener Menſchen

und dann an die Objekte ihrer ſpäteren Sorgen faſtgewaltſam anempfinden -

ſo fern ſtehen ſie uns jeßt. Das ändert aber nichts daran , daß dieſe Veröffent:

lichung ſehr dankenswert iſt. Man iſt ſo leicht geneigt, von beiden Männern ein

beſtimmtes, gleichſam feſtgelegtes Bild zu haben. Daß dies nicht angängig iſt,

daß man faſt bis zum Gegenteil jenes jeweiligen Bildes zurücgehen muß,

wenn man vollſtändig ſehen will, darüber belehrt der ſchöne Band, den der

Herausgeber ſehr reichlich zu kommentieren verſtand. von Grolman.

Wolfgang Amadeus Mozart. Berichte d . Zeitgenoſſen u. Briefe. Geſ. u. erl.

v. Albert Leikmann. Mit 16 Taf. u. 2 Faff. Leipzig: Inſel- Verlag 1926. (519 S.

89) Leinen 10 M.

in der Reihe der in den leßten Jahren erſchienenen bedeutſamen Veröffents

lichungen biographiſchen Charakters über Mozart nimmt die vorliegende

eine Sonderſtellung ein, weil ſie, von dem kurz zuſammenfaſſenden Nachrort

des Herausgebers, den Anmerkungen, dem umfangreichen Perſonen- und Sachs

regiſter abgeſehen, ausſchließlich aus zeitgenöſſiſchen Dokumenten beſteht. Dieſe

Dokumente gehen teilweiſe auf ſehr bedeutende Perſönlichkeiten zurüď , von

denen hier lediglich Goethe, Friedrich Melchior Grimm , Ludwig Tied , Joſeph

Haydn genannt ſein mögen, und laſſen den Menſchen wie den Künſtler Mozart
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trimis

in vielſeitiger Beleuchtung, immer jedoch liebens- und bewundernswert erſchei

nen . Das gilt in noch höherem Grade von den Briefen Mozarts, die ſein reines

Menſchentum und ſeine hohe Auffaſſung von der Kunſt eindringlich erhärten.

In einer Zeit, deren Muſik ſo wenig mit dieſer Auffaſſung gemein hat und deren

hervorragende Künſtler ſo ſelten auch hervorragende Menſchen ſind, iſt ein Buch

wie dieſes geeignet, ein allgemeines, ein geiſtiges und moraliſches Bedürfnis

weitgehend zu befriedigen und zu einer Steigerung des kulturellen Anſpruchs

an den ſchöpferiſchen Menſchen weſentlich mitzuwirken . Will Scheller.

Noſtiß , Helene: Uus dem alten Europa. Menſchen und Städte. Leipzig:

Inſel- Verlag 1926. (246 S. 89) Leinen 7 M.

as die Verfaſſerin aus dem alten Vortriegs-Europa erzählt, hat die

Kultur und Urteilsſicherheit der Männer, deren Geiſt ſie miterlebt hat.

Was ſie aus dem Werden des Nachkriegsdeutſchland erzählt, wirkt erſchredend

durch die geiſtige Liefe der Beteiligten ſowohl wie die Kritikloſigkeit des Urteils.

Viel neues wird man nicht finden . Bernd Iſemann.

**

W

Hotele

Humor

Humor der Nationen . Ausgew. Proſa. Hrsg. v. Walther Petry . 4 Bde ( Ume.

rita, Deutſchland, England, Frankreich ). Berlin : Stedentop & Co. 1925. (310,

338, 341, 335 S. 89) Je Leinen 6 M ; Halbleder 9 M.

leder der vier Bände bringt etwa zehn kurze Proſaſtüđe, beginnend mit

Dichtern des 18. Jahrhunderts und bis zur Gegenwart führend. Die Aus

wahl iſt meiſterhaft und ſteht weitab von den üblichen Sammelſurien ſolcher

Ausleſen. Humor iſt im höchſten , edelſten Sinn verſtanden und jedes der aus

gewählten Zeugniſſe iſt ein Meiſterwerk ſeiner Urt. Vier Bände erleſenſter

Proſa, die man gern unter dem einen hohen Geſichtspunkt weltauflöſender

Heiterkeit zuſammengefaßt ſieht. Jörn Doen.

Rabinettſtüde des Humors. Hrsg . v . 6. 4. E. Bogeng. 5 Bde. Se mit 8 Orig ..

Lithogr. v . Hans Alerander Müller. Leipzig : Paul Liſt 1925. ( VIII, 287 ;

251 ; VII , 234 ; VII, 242 ; VII, 243 S. fl. 89) Je Leinen 6 M.

ünf Bände heitere Geſchichten von Dichtern des 19. Jahrhunderts. Das

kann man ſich ſchon gefallen laſſen, wenn die Auswahl wie hier alles

Mittelmäßige ſo geſchickt vermeidet, wenn die Aufmachung ſo hübſch iſt, und

wenn auch dieſes und jenes Unbekanntere ans Licht geholt wird. Der ſchöne,

beſinnliche, echt dichteriſche Humor einer leider ſchon untergegangenen Epoche

ſtrahlt uns an. Aber laßt uns nicht allein wehmütig nach ihm zurüdſchauen ,

ſondern fröhlich angewärmt des Schopenhauerſchen Wortes gedenken : „ Je

mehr ein Menſch des ganzen Ernſtes fähig iſt, deſto herzlicher kann er lachen .“

Jörn Doen.
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Lein . 5.

.

Neue Bücher im November

Eine Ausleſe beachtenswerter Neuerſcheinungen . Die ausführliche Pritiſche Behandlung

der hierfür in Frage kommenden Werke erfolgt in ſpäteren Heften.

Berte Bruſt, Alfred : Die verlorene Erbe. Berlin :

Horen - Verlag 1926. (373 S. 89) lein . 7.50

France , Anatole : Geſammelte Schriften .
Bull , Jakob B.: Hans Nielſen Hauge der

Neuer Bd : Crainquebille u. a. nüßliche
Erweder Norwegens. Aus 6. Norweg.

Erzählungen . Aus 6. Franzöf. München :
Stuttgart : 3. F. Steinkopf 1926. (257 S.

Muſarion -Verlag 1926. (229 S. 8 °)
89)

3.— ; Halblein. 4.- ; lein. 5.
Conrad, Joſeph : Der Geheimagent. Ro

Galsworthy, John. Geſammelte Werke.
man. Mit e. Einl. v. Thomas Mann. Aus

Neuer Bb : Der weiße Affe. Roman. Aus d.
0. Engl. Berlin : S. Fiſcher 1926. (XX ,

Engl. Wien : 3ſolnay 1926. (426 S.8°) 4.- ;

Halblein . 6.— ; lein . 7. — ; Halbled. 13.
382 S. 89) 5.- ; lein . 7.

Derſ.: Jugend. 3 Erz. Aus 0. Engl. bo.
Goethe : Sämtliche Werke. Propyläen

1926. (III, 362 S. 89) 4.- ; lein . 6.
Ausg. Hrsg. v. Curt Noch. BD 34. Berlin :

Derſ.: Die Schattenlinie. Eine Beidite. Mit

Propyläen -Verlag 1926. ( VII,503 S. 49)
e.Vorw.o.JakobWaſſermann. Aus d. Engl.

9.- ; kart. 10.- ; Pf. 10.— ; lein . 12.- ;

Halbled. 16 .-— ; led. 50.
Ebb. 1926. (XI, 182 S. 8°) 3.— ; lein. 4.50

Gotthelf, Jeremias : Sämtliche Werke.
Derſ.: Spiel des Zufalls. Roman. Uus d.

Hrsg. v. Rud. Hunziker u . Hans Bloeſch.
Engl. Ebb . 1926.(495 S.8 ) 5.- ; lein . 7.

Croner, E .: Der Herr Handelskammer :
BD 22 : Kleinere Erzählungen . Il 7. Er

lenbach -Zürich : E. Rentſch 1927. (363 S.
Syndifus. Roman. Dresden : C. Reißner

89) 8.50 ; lein . 10.50 ; Halbled. 14.50
1926. (232 S. 80) 3.50 ; geb. 5.

Daudiſtel, Albert : Wegen Trauer ges

Hamſun ,Knut: Geſammelte Werke.BDNI :

Dramen . II 1. Aus d. Schwed . München :
ſchloſſen . Roman. Berlin : Dieß 1926 .

A.Langen 1926.(616 S.8° ) 5.- ; geb. 10.
(158 S. 89) 3.30

Dill , Liesbet : Der Fall Leskow . Roman .
Kipling , Rudyard : Ausgewählte Werke.

Dresden : M. Seyfert 1926. ( 260 S. 8 °)
Neuer B8 : Das Licht erloſch. Roman . Aus

d. Engl. leipzig : P. Liſt 1926. (IV , 296 S.
4.— ; lein . 6.25

Lein . 6.50
Dörfler, Peter : Die Braut des Alerius.

Novelle. München : Köſel & Puſtet 1926.

Romane und Erzählungen
( 70 S. kl. 89) Lein . 2.80

Eisherz und Edeljaſpis ober die Geſchichte

Anderſen , Knud : Das Meer. Aus 6. Dän . e. glücklichen Gattenwahl. Ein Roman aus

Braunſchweig : Weſtermann 1926. (342 S.
d. Ming - Zeit. Aus c. Chineſ. leipzig :

8°)
Inſel- Verlag 1926. (343 S. 8 ') lein . 6.50

Des Apulejus ſogenannter Goldener Efel.
Ernſt, Paul : Der Schaß im Morgenbrots:

Metamorphoſen . Uus 8. Latein. leipzig: tal. Roman. Berlin -Grunerwald : Horen

Inſel-Verlag 1926. (322 S. 89) Lein. 8. Verlag 1926. ( 202 S. 8°) 4.- ; lein . 6.
Berend, Alice : Das verbrannte Bett. Ber:

Ertl, Emil : Im Haus zum Seidenbaum .
lin : S. Fiſcher 1926. ( 184 S. 8°) Lein. 4.50 Roman. Leipzig : Staadmann 1926. (XI,

Bonin , Elſa von : Borwin Lüdekings 445 S. 8°) 5.50 ; lein. 7.50 ; Halbled.12—
Kampf mit Gott. Roman. Stuttgart: Faber, Hanns Georg : Die legte liebe des

Cotta 1926. (299 S. 8°) 4.50 ; Lein. 6.50
Kaiſers Hüan Dſung. Roman. Dresden :

Boßhart , Jakob : Auf der Römerſtraße. H. Minden 1926. ( 100 S. 89) Seide 4.50

Nadigelaſi. Jugendcrinnerg. u . Erz. Leipzig : Falk, Minna : Ehe. Roman. Stuttgart: I.

Grethlein & Co. 1926. (243 S. 8°) Lein . 6.50 F. Steinkopf 1926. (150 S. 89) lein . 3.

Bröger, Karl : Das Buch vom Eppele. Eine findh, ludwig : Bridlebritt. Roman.

Schelmen- u. Räuberchronik aus Franken . Stuttgart: Deutſche Verlags -Unſt. 1927.

Berlin : Dieß 1926. ( 196 S. 8° 2.80 ( 168 S. kl. 8 °)

kl. 8 ° )

Lein . 7.50

Lein . 4.50
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Lein . 4.

Lein . 7.50

Fleuron, Svend : Sigurb Lorleifſons

Pferde. Roman aus Island. Aus d. Dån .

Jena : E. Diederichs 1926. (230 S. 89)

5.- ; lein . 8.

France, Anatole : Das Leben der heiligen

Johanna. Überſ. u. bearb. 0. Friderike

Maria Zweig. 2 Bde. Berlin : I. M. Spaeth

1926. (480 S. 89) 10.— ; lein. 12.50

Derſ.: Unter der Roſenlaube. Die legten

Ideen u. Entwürfe des Weltweiſen . Aus ſ.

Nachlaß veröff. v. Michel Corday. Aus d.

Franzöſ. Berlin : A. Junder 1926. (228 S.,

2 Laf. 89) 3.50 ; lein . 4.80

Gorki, Marim : Wanderer in den Morgen.

Uus 0. Ruſ . Berlin : Ullſtein 1926. (377

S. 89 ) 3.— : lein . 4.50

Haag , Anna : Die vier Roſerkinder. Ges

ſchichten aus e. Waldſchulhaus. Heilbronn :

Salzer 1926. (200 S. 8°)

Herzog , Rudolf : Das Fähnlein der Ver :

ſprengten . Roman. Stuttgart: Cotta 1926.

(371 S. 8°) 4.50 ; lein. 6.50 ; Halbled.10.50

Heubner, Rudolf : Belladonna. Licbes :

roman. Leipzig : Staađmann 1926. ( 191 S.

kl. 8 °) 3.- ; lein. 4.50

Hofer, Klara : Sonja Kowalewsky. Die

Geſchichte e. geiſtigen Frau. Stuttgart:

Cotta 1926. (335 S. 8°) 4.50 ; lein. 6.50

Huggenberger , Alfred : Der Kampf mit

dem Leben . Erzählgn. Leipzig : Staad :

mann 1926. (238 S. kl. 8°) 3.— ; lein. 5.

Jellinek, Oskar : Die Mutter der Neun.

Novelle. Wien : Zſolnay 1926. (82 S. kl. 8°)

2.- ; Pp. 2.50 ; Lein . 3.20

31g, Paul : Der rebelliſche Kopf. Stijgen

u . Satiren . Frauenfeld : Huber & Co. 1926.

(201 S. 89) Lein. 4.80

Kinau, Jakob : Freie Waſſer. Hamburg :

Glogau 1926. (290 S. 8°)

fauff, Joſeph von : Der Prediger von Alde:

kerk. Ein niederrhein . Roman. Berlin : G.

Grote 1926. (444 S. 8°)

5.- ; lein . 7.— ; Halbled. 10.

Malkahn, E. v.: Nur eine Frau. Roman

aus d. Gegenwart. Schwerin i. M.: Bahn

1926. (215 S. 8°) 2.60 ; Lein . 5.

Mann, Klaus : Kindernovelle. Hamburg :

Gebr. Enoch 1926. (109 S. kl. 8°) Lein . 3.50

Mann , Thomas : Unordnung und frühes

Leid. Novelle. Berlin : S. Fiſcher 1926.

( 127 S. kl . 8 °) 3.— ; Pp. 4.50

Mager, Anton : Peregrinus Windeſprang.

Roman. Berlin - Grunerwald : Horen -Verl.

1926. (541 S. 8°) 5.50 ; lein . 8.

Melander, Richard : Die Brigg Zwei

Brüder “ . Eine Seemannsgeſchichte. Uus 8.

Schwed. Freiburg i.Br. : Herber & Co. 1926.

(175 S. kl. 8°) kart. 3.— ; lein. 3.80

Meyer : Edhardt, Victor: Die Gemme.

Novellen . Jena : E. Diederichs 1926.

(182 S. 8°) 4.50 ; lein . 6.50

Miegel , Agnes : Geſchichten aus uit:

Preußen. Jena: E.Dieberichs 1926. ( 220S.

89 ) 5.- ; Lein . 7.50

Moeſchlin , Felir: Wir wollen immer Ka:

meraden ſein . Roman . Leipzig : Grethlein

& Co. 1926. (293 S. 8 °) 4.- ; lein . 7.

Müller - Partenkirchen , Friß : Der Drei

zehnte. Der Roman e. Lebens. München :

Pechſtein 1926. (265 S. 89 ) Lein . 4.80

Naſo , E & art von : Die Chronik der Gift:

miſcherin. Potsdam : Kiepenheuer 1926 .

(151 S. FI. 8 ° ) Halblein . 2.25 ; Halbleb . 3.50

Neumann , Alfred : Der Teufel. Roman.

Stuttgart: Deutſche Verlags-Unſtalt 1926 .

(477 S. 8)

Mit dem Kleiſtpreis ausgezeichnet.

Delje, Frik : Rule v. Bismark und ſein Ge:

ſchlecht. Vaterland. Roman aus alten

Tagen . Stenbal: H. Geisler 1926. ( 167 S.

89) 4.- ; Halblein. 4.50

Prellwig, Gertrud : Sonne über Deutſch

land ! Roman. Oberhof : Maien -Verlag

1926. (276 S. 8 ° ) 6 .-

Renker, Guſtav: Der See. Leipzig : Staad :

mann 1926. (316 S. 8°) 4.50 ; lein . 6.50

Salten , Felip : Bambi. Eine Lebensge:

ſchichte aus d. Walde. Wien : Zſolnay 1926.

(210 S. II. 8°) 3.50 ; Pp. 3.90 ; lein. 4.90

Sanjara , Rahel : Das verlorene Kind. No:

man. Berlin : udſtein 1926. ( 442 S. 8°)

3.— ; lein. 4.50

Schneider, Maria : Hölderlins Schickſals :

weg. Roman in 9 Tln. Stuttgart: Bonj &

Comp. 1926. (362 S. kl. 8°) 5.50 ; lein.7.

Scholz , Wilhelm von : Perpetua. Der Ro

man 8. Schweſtern Breitenſchnitt. Berlin :

Grunewald : Horen-Verlag 1926. (550 S.

80 5.50 ; lein . 8 .--; Hibled.12.- ; led.30.

Schulze -Berghof, Paul : Volkberts Lat.

Roman. Dresden : Lehmannſche Verlh .

1926. (462 S. 8°) 5 .-- ; lein . 7.

:

Lein . 5.50
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Schwabe, Toni : Der Ausbruch ins Gren :

zenloſe. Ein Goetheroman . München : A.

fangen 1926. ( 175 S. 8 °) 3.— ; geb. 5.

Stehr, Hermann : Der Geigenmacher. Eine

Geſchichte. Berlin -Grunewald : Horen - Ver:

lag 1926. (165 S. 8°) 3.— ; lein. 5.- ;

Led. 20.

Stjernſtedt, Marika : Die von Sneđen :

ftröm . Roman. Aus d. Schwed . Freiburg :

Herber & Co. 1926. (316 S. 8°) Lein. 5.20

Strobl , Karl Hans : Der Goldberg. Ein

Roman aus Kärnten . Leipzig : Staadmann

1926. (234 S. kl. 8°) 3.— ; lein. 5.

Teßner, liſa : Der Gang ins Leben . Jena :

E. Diederichs 1926. (155 S. 8°)

3.- ; Lein. 5.

Uebelhör, Mar : Die Längerin von Ess

Scham . Der Roman e. Abenteurers von

Ehre. Stuttgart : Deutſche Verlags-Anſtalt

1927. (365 S. kl. 8 °) Halblein. 5.75

Uzarski , Adolf : Herr Knobloc ). Eines

großen Mannes Glück u. Ende. Geſchrie:

ben u. illuſtr. München : Delphin -Verlag

1926. (265 S. 8°) 4.- ; Pp. 6.— ; lein. 7.—

Viertel , Berthold : Das Gnadenbrot. Ro:

man . Hellerau : Hegner 1927. ( 140 S. 8°)

Zweig , Arnold : Der Spiegel des großen

Kaiſers. Novelle. Potsdam : Kiepenheuer

1926. (129 S. Fl. 8 °)

fart. 1.50 ; Halblein . 2.25 ; Halbled. 3.50

Lyrik und Epik

Anader, Heinrich : Sonne. Neue Gedichte.

Aarau : Sauerländer 1926. ( 128 S. 8°) 3.—

Beder, Paul Hellmut : Rheiniſche Erde.

Gedichte u . Lieder . Schwäb. Hall : M. u. E.

Schwend 1926. (63 S. kl. 8º lein . 2.50

Ernſt, Frieda Zoë : Ringende Seele. Ge:

dichte. Hildesheim : Borgmeter 1926.

(68 S. 89)

Hamſun, Knut : Der wilde Chor. Aus d.

Schwed . v. Heinrich Goebel. Berlin : I. M.

Spaeth 1926. (123 S. 89)

Melin , Göſta : Bunte Bilder. Gedichte.

Dorpat : Krüger 1926. (39 S. kl. 8°) -.80

Pfeiffer -Surber, Martha : Mis Schlin

geli. Gedichte. Zürich : Drell Füßli 1926.

(82 S. kl. 8°) Pp. 2.40

Reinacer, Eduard : Harſchhorn und Flöte.

Geſänge aus d . Schweiz. Stuttgart:

Deutſche Verlags -Unſtalt 1926. ( 149 S.

Lein . 3.

Satin 5.

:

gr. 8 ')
Lein . 5.50

Lein . 5. Strauß, Leopold : Gedichte. Mannheim :

Bensheimer 1926. (88 S. kl. 8°) Pp. 2.Wagnalls, Mabel : Der tauſendjährige

Roſenſtoc . Eine Erz. aus Hildesheim.

Aus d. Engl. Berlin : H. Hillger 1926.

(64 S. Fl. 8°) -.90

Waſſermann , Jakob : Der Aufruhr um

den Junker Ernſt. Erzählg. Berlin : S.

Fiſcher 1926. ( V , 165 S. 8°) 3.— ; lein. 5.

Weſtkirch , Luiſe : Wenn Liebe ſpricht ..

Berlin : 0. Janke 1926. (325 S. 8°)

4.- ; Lein . 5.

Winterfeld -Platen , Leontine von : Wan

derer am Lor. Roman. Schwerin i. M.:

Bahn 1926. (271 S. 8°) 3.50 ; lein . 5.50

Wohl , Ludwig v.: Das indiſche Wunder.

Jad Mc Gills geheime Sendg. Roman.

Berlin : K. F. Koehler 1926. (347 S. 89)

Lein . 6.50

Zahn , Ernſt: Die Hochzeit des Gaudenz

Drell. Roman. Stuttgart: Deutſche Ver:

lags- Anſtalt 1927. (304 S. kl. 8°) Lein.6.

Zoege von Manteuffel , Peter : Könige

der Scholle. Ein balt. Roman. Stuttgart:

Bonz & Comp. 1926. (378 S. 8 °

6 .-— ; lein . 8.

Drama

Bellingrodt, Paul : Die Weiſen aus dem

Morgenland. Ein Kinder -Krippenſp. Ber :

lin : Deutſche Sonntagsſchulbuchh. 1926 .

(16 S. 8°) -50

Bittlinger, Ernſt: Ein undankbarer

Menſch. Die erſten drei Ausfahrten des

Karl Bornhagen. Schauſp. Berlin : Eigen :

brödler-Verlag 1926. (99 S. 8°) 2.50

Bronnen , Arnolt : Reparationen . Luftſp.

Berlin : E. Rowohlt 1926. ( 107 S. gr. 8°)

3.50 ; Pp. 4.50

Claudius, Hermann : Menſchheitsiville.

DramatiſchesSpiel f. großen Bewegungs

Sprechchor ſamt 8. „lied um die Erde" f.

Sprechchor. Berlin : Arbeiterjugend- Ver:

lag 1926. (24 S. kl. 8°) --50

Japaniſche Dramen. Für die deutſche Bühs

ne bearb. v. Wolfgang von Gersdorff. Mit

8 Nachbildgn japan . Holzſchn . Iena : E.

Diederichs 1926. (205 S. 8 °)

6.- ; lein . 9.
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I.

I.

:

Galsworthy, John : Senſation. Schauſp. Jahrbuch der Grillparzer -Geſellſchaft. Ig.

Aus d. Engl. Wien : Zſolnay 1926. (134 S. 28. Hrsg. v. Karl Gloſſy . Wien : Amalthea :

8 °) Pp. 3.60 Berlag 1926. ( V , 181 S. gr. 8 °) 6.

Holm, Korfiz : Das Mädchen aus der Frem : Jahrbuch der Sächſiſchen Staatstheater.

de. luftſp. München : A. Langen 1926 . Hrsg. v. Aler. Stoiſchek. Dresden : P. Petter

(239 S. 89 ) 4.- 1926. (150 S., Laf. kl. 89)

Innerkofler, Adolf:Ein Feſtſpiel zu Ehren Rambli , Wilhelm : Peſtalozzi als Menſch

des Hl. Franziskus. Mien : Vogelſang- oder Was können wir heute noch von ihm

Verlag 1926. (15 S. 89 -40 lernen ? Züric ): Beer & Cie. 1926. (52 S.

lau , Friß : Ünner 'n Tüffel. En vergnögt kl. 8°)

Spillmark in een ' Lörn . Garbing: Lühr Kempinsty, Heinrich : Erlebte Dichtkunſt.

& Dircs 1926. (32 S. kl. 8°) 1.50
Beiträge 3. Lörg 0. Erlebnisproblems im

Obweger, I.: Die erſte heilige Nacht. Deutſchunterricht. Leipzig : Dürrſche Buchh.

Weihnachtsfeſtſpiel. Salzburg : A. Puſtet
1927. (276 S. gr. 8°) 6.- ; lein. 7.50

1926. (80 S. kl. 8°) -70

Keyſerling , Graf Hermann : Menſchen
Rothenfelder, Franz : Sonne der Gefan :

als Sinnbilder. Darmſtadt: D. Reichl 1926.

genen . Ein proletar. Chorwerk. Berlin : A.
(270 S. 8°)

Lein. 12. —

Hoffmann 1926. (8 S. kl. 89) 1.50

Thieme, Alfred : Um die Erde. Sprechtyor:
Lauer, Hans Erhard : Rudolf Steiners les

werk. Berlin : Arbeiterjugend - Verlag 1926 .
benswerk. Ein einführ. Überblick über d.

(18 S. kl. 89)
Begründg d. Anthropoſophie. Baſel: Gee:

-- .50

Zeller , Cornelie : Gevatter Tod. Adventsſp.
ring 1926. (139 S. gr. 8 °) 4.50 ; Lein . 6.20

Berlin -Dahlem : Burdhardthaus - Verlag
Meſſer, A.: Der Fall Leſſing. Eine objet:

1926. (8 S. kl. 8°)
tide Darſt. u. frit. Würdigung. Biele :

--40

Zweig, Stefan : Ben Jonſons ,, Volpone" . feld : G. Wittler 1926. (80 S. gr. 8 ° ) 1.50

Eine liebloſe Komödie. Frei bearb. Pots- Mirgeler, Albert : Sokrates . Hellerau :

dam : Kiepenheuer 1926. (148 S. kl . 8°)
Hegner 1926. (47 S. 8 °)

kart. 1.50 ; Halblein. 2.25 ; Halbled.3.50 Mutheſius , Karl : Goethe und das Hands

werf. Sein Verhältnis z . werktätigen Volk

Literatur- und Geiſtesgeſchichte
u. 3. handwerkl .-künſtleriſchen Erziehung.

Almanach des Badiſchen Landestheaters Leipzig : Quelle & Meyer 1927. (VII,

Karlsruhe. Düſſeldorf: Werner H. Kauf- 164 S., 7 Laf. 89)

mann 1926. (136 S. gr. 8°) Oppenheim , D. E.: Dichtung und Men :

Binding , Rudolf 6.: Reitvorſchrift für ſchenfenntnis. Pſycholog. Streifzüge durch

eine Geliebte. Frankfurt a. M.: Rütten & alte u .neue Literatur. München : J. F. Berg

Loening 1926. (67 S. 8°) mann 1926. (LXXXIV, 262 S. gr. 8°) 12.

Darboven , A. M.: Schillers fittliche For: Plenjat, Karl : Die Theophiluslegende in

derungen . Einführg in d. Entidig 1. Welts d. Dichtungen des Mittelalters. ( German .

anſchauung. München : G. Müller 1926 . Studien . Hy. 43.) Berlin : E. Ebering 1926 .

( 174 S. 89) 4.- ; lein. 6. (263 S. gr . 8 ° )

Hirſchfeld, Georg : Lord Byron . Mit 35 Polgar, Alfred : Orcheſter von oben. Ber:

Ubb. (Menſchen , Völker, Zeiten . 14.) Wien : lin : E. Rowohlt 1926. (326 S. 8 °)

K. König 1926. ( 199 S. 89 ) Lein . 6. 5.- ; lein. 8.

Das vierzigſte Jahr. 1886–1926. Alma: Roedemeyer, Friedrich Karl: Vom Weſen

nach. Berlin : S. Fiſcher 1926. ( 270 , 85 S., d . Sprech -Chores. Augsburg : Bärenreiter:

12 Bild. auf Zaf. 8°) Pp. 2.- Verlag 1926. (112 S. 8°) 3.- ; Lein. 4.

Literaturwiſſenſchaftl. Jahrbuch der Gör: Scheffel. Jahrbuch des Deutſchen Scheffel:

res -Geſellſchaft. In Verb. mit Joſef Nads bundes. Hrsg. v. Börries Frhr. v. Münch

ler u. leo Wieſe hrsg. v. Günther Müller. hauſen . Karlsruhe : A. Gräff 1926. (85 S.

BO 1. Freiburg i. Br.: Herber & Co. 1926. mit Abb., 1 Titelb . gr. 8 °)

( V , 161 S. 49) 6.- Scherr, Johannes : Juuſtrierte Geſchichte

Pp. 3.50

Lein . 5.40

2.

Lein. 4.

10.

Pp. 5 .

:
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der Weltliteratur. 11. neubearb. u. bis auf deutſchen Literatur 0. 18. Jh. (German .

d. neueſte Zeit erg. Aufl. BD 1. Stuttgart: Studien . H. 44.) Berlin : E. Ebering 1926.

Dieck & Co. 1926. (VIII, 443 S. gr. 8 °) (IV , 80 S. gr. 80) 3.20

Lein . 14.50 ; Halbled. 18.- Schmiß, Oscar U. H.: Ergo sum. Jahre d.

Sameer, Hans : Der Begriff der ſchönen Reifens. München : G. Müller 1927.

Seele" beſonders bei Wieland u. in 0. (390 S. 80) 5.- ; lein . 8.

Zeitſchriftenſchau November 1926

Auffäße über zeitgenöſſiſche deutſche Dichtung, zuſammengeſtellt von Wilhelm Frel s.

Aders, Egon Friedr. M .: Didster- Famis Das proletariſche Klaffenbewußtſ
ein

lien . [Mit Abb. der Ehepaare Thomas u. im Spiegel der ſozialen Dichtung. In : Ar:

Heinrich Mann.] In : Die ſchöne Frau. beiter - Jugend. Ig. 18, H. 10, Okt. S. 298

1926, H. 10. S. 10–11. bis 301. ( Fortſ. folgt.).

Ungermayer, Fred A.: Das Auslands: fenart , Werner : Etwas über Sammlun :

drama der deutſchen Bühne der Gegen- gen aus dem Schaße deutſcher Dichtung.

wart. In : Die vierte Wand. 1926 , Nr 3, In : Das Heilige Feuer. Ig. 13, 12. Sept.

Dkt. S. 3-4. S. 482—484.

Bocftfleiſch , K.: Erpreſſionismus u. Ros „ Die Sammlungwird am meiſten demSinn

mantik. In : Akademiſche Mitteilungen . ber Dichtung gerecht, die die Schöpfungen

Freiburg i. B. F. 4 , Sem . 3, Nr 8. S.66 . der Dichter ſo ordnet, daß ſie in jeder Les

(Braun, Harald :) Neue Religioſität in benslage bereitſtehen . "

der Dichtung. Zu der Umfrage: ,, Dichtung fiepmann , Heinz: Form und Kritik. Eſſay
u. Chriſtentum “ im Oftwart- Jahrbuch über moderne literatur u. deren Kritik. In :

1926. In : E & art. Berlin. Ig. 2, H. 11 , Schwäbiſche Thalia. Ig. 8 der Stuttgarter

Aug. S. 342—344. dramaturgiſchen Blätter. H. 3. S. 22—24.

Katholiſche Dichtung und Erotik. In : Ma- fungwiß , Hans : Gibt es eine pſychoana:

gazin für Pädagogik. Ig. 89, 19, 1. Dkt. lytiſche Kunſt? In : Berliner Börſen -Cou:

S. 289–290. rier v. 26. Dkt. Beit. I.

Einſiedel , Wolfgang von : Dichtungss Die Frage wird bejaht. Der pſychoanalys

wertung. Neue Epik. [Sammelbeſpr.] In : tiſche Roman gehört zu d. pſychologiſchen

Diſche Rundſchau . Ig.52, Sept. Š.259/66. Romanen.

Dürr, Erich : Dic neue Jugend. II . In : Rychner , Mar : Literariſche Bemerkungen .

Dramaturgiſche Blätter. Beil. z . Stadt- Anz. In : Neue Schweizer Rundſchau. Ig. 19 ,

Mannheim. Ig . 1926/27 , Nr 6. S.21–22. Sept. S. 8734-883.

Marieluiſe Fleißer, Emil HeſſcBurris u. a. Kritik am Drama. (Diebold : Anarchie im

Herwig , Franz : Neue Romane. In : Hoch- Drama. Alfred Polgar : Ja u. Nein .) Die

land. Ig. 23, H. 12, Sept. S. 373–374. öſterr. Dichtung (Bianquis, La poésie au

Kellermann „ Brüder Schellenberg “ ; Mo trichienne de Hofmannsthal à Rilke . )

lo „Im ewigen licht“ ; Schäfer „ Huld- Franziska Reventlow. Carl Sternheim .

reich Zwingli" ; Reinacher Runold". Ihieß, Frank : Das Ende des Aſtheten . In :

Heynicke, Kurt: Eros im Drama der Jüng: Exart. Ig. 2, H. 10 , Juli. S. 287–292.

ſten . In : Hellweg. Ig. 6 , H. 37 , 10. Okt. Das Äſthetiſche iſt bereits durch das Reli:

S. 639641. giöſe überwunden .

Katann , Oskar : Vergleichende Gedicht: Viertel , Berthold : Der Sohn. In : Mas:

ſtudien . In : Der Gral. Ig. 20 , H. 12, Sept. fen . Düſſeldorf. Ig. 20, H. 4. S. 68–76.

S. 780—787 Über das Motiv des Vaterhaſſes im neue:

Gegenüberſtellung von Marie ». Ebner: ſten Drama. „ So hat das Motiv des Sob

Eſchenbachs ,, Ein kleines Lied" u. Werfels nes bereits begonnen, ſich abzuwandeln u .

„Das Gedicht“ , Däublers „ Buche“ u. ſich zu verwandeln. Eines ſonnigen Lages

Mörikes „ Die ſchöne Buche" . wird es dem Humor anheimfallen ."

.

n
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1 .

Mandren, Conrad : Vom Grunbrillen der

expreffioniſtiſchen Literatur. (Rebe geh. 7. 2.

1926.) In : Deutſche Rundſchau. Ig. 53,

DH. S. 71–79.

Eingeleitet durch Webekind u. Strindberg.

Sorge, Kornfeld , Kaiſer, Sternheim , Eds

( chmid, Werfel. „ Die expreſſioniſtiſche Bes

wegung hat im weſentlichen verſagt. Es

bleibt zu fragen , ob nicht der eine oder an :

dere, der in ihren Strudel geriet, ſich wieder

aufs Feſte gerettet hat.“ Johft, Unruh, Bar:

lach , Kolbenbeyer.

Wieſebady, Wilh.: Der Erpreſſionismus

in der Literatur. In : Wiſſen u. Glauben .

Ig. 23, H. 9. S. 562-566.

,,Weſentlich iſt die erpreſſioniſtiſche Dich :

tung nicht nur ein Schreien , ſondern ein

Schrei — nach Erlöſung aus der Verhafs

tung der Seele ins Materielle, in Sünde u .

Not. Die Erlöſung ſelbſt ſieht der Erpreſs

fionismus noch nicht."

Apel. - Elwenſpoel, Turt : Der Traum

in der Kunſt. (Zur Erſtaufführung von

Apels heiterem Traumſpiel Hans Son:

nenſtößers Höllenfahrt " .] In : Schwäbiſche

Thalia. Ig. 8 d. Stuttg. dramaturg. Blåt:

ter . H. 3. S. 17–19.

Bahr. – Haas, Willy: Hermann Bahr,

der Katholit. Aus Anlaß 1. Lagebücher. In :

Die literar. Welt. Ig.2, Nr 41 , 8. Okt. S.S.

Barlach.- (3w .:) Ernſt Barlach als Dras

matifer. Zur Uraufführung 1. Stüdes , Der

blaue Boll“ im Landestheater zu Stuttgart

13. Okt. In : Die Volksbühne ( Berlin ).

Ig. 1, Nr 20, 15. Dkt. Bl. 2.

Bauer, Karl.- Rohrer, Mar: Ein ncuer

altbairiſcher Mundart Dichter. In : Der

Berg. Ig. 4, H. 10. S. 590—596.

Beder . Kohlmann, Curt: Michel

Becer, e. Sucher u.e. Kommender. In : Die

Leſe. Ig. 1926/27, H. 3, 6. Nov. S. 65/7 .

Bernhard.— Kohlmann, Curt : Marie

Bernhard. Ebd. H. 3, 6. Nov. S. 71 .

Blund . Herre, Otto Ernſt: Hans

Friedrich Blund . In : Die Norag. Ham

burg. Ig. 3, Nr 40, 1. Okt. S. 16b.

Caronia . Bad Hendel , Rudolf :

Über Hans Caroſſa . In : Form und Sinn .

3g. 1, Nr 14 , 15. Sept. S. 357–358.

Dörfler. Graßl, Anton : Dr. Peter

Dörfler. In : Der Weg. Ig. 3, H. 7, Nov.,

S. 185-188. ( Forti. folgt.)

Federer. Der Leſezirkel. Ig. 14 , . I.

Züric ), Dkt. 1926. Heinrich -Federer: Heft.

(14 S.) go Darin : Heinrich Federers

Kunſt. Von Carl Albrecht Bernoulli.

Fleiner, Roland : Un Heinrich Federer.

[Zum 60. Geb.) In : Schweiz. Rundſchau.

Ig. 26 , H. 7 , 1. Ok . S. 481-485.

Fuß, Starl: Heinrich Federer. Zu 1. 60. Geb.

In : Die Propyläen . Ig. 24 , 1, 1. OH . S. 4.

Hafner, Theodor : Der Dichter Heinrich

Feberer. In : Schweiz. Rundſchau. 3g. 26 ,

H. 7, 1. Dkt. S. 486—492.

Hübner, Otto : Heinrich Federers Novelle

„ Das legte Stündlein des Papſtes Inno

zenz des Dritten “ in der Oberklaſſe. In :

Pharus. Ig. 17 , H. 10 , Dk. S. 279287.

Jünemann, Heinrich Heinrich Federer.

Zu . 60. Geb. In : Kunſt u . Wiſſen . Beil.

3. Karlsruher Beobachter. 1926 , 39 , 6. OH.

Kempf, F.: Heinrich Federers Jugend

geſtalten . Zum 60. Geb. In : Deutſche

Lehrerztg. Ig. 39, Nr. 40, 1. OH . S.409/ 10.

Renter, Guſtav : Heinrich Feberer, der

Dichter der Berge. In : Schweiger Heimat.

Ig. 3, Nr 3, 1. Nov. BI. 2.

Scotte, Heinrich : Heinrich Federer. Zum

60. Geb. In : Allgemeine Rundſchau .

Ig. 23, H. 41, 9. Dkt. S. 648649.

Filder. - Babr, Walter : Reşte BegegaFiſcher Bähr

nung. Zum 75. Geb. Marthe Renate

Fiſchers am 17. Aug.In : Thüringer Mo

natsblätter. Ig. 34, Nr 8, 1. Aug. S. 123/4.

Frant. - Zillinger, Wilhelm : Leonhard

Frant, auch ein Würzburger Dichter. In :

fråntiſche Heimat. 3g. S , H. 9, Sept.

S. 327–329.

Frantenberg, Aler v.: Einiges über das

Drama im Allgemeinen u. meine „ Bettler "

im beſonderen . Anläßlich der Eſſener Erſt:

aufführung. In : Blätter der ſtadt. Bühnen

Effen . 1926/27, H. 3. S. 27–29.

George. – Mandren , Conrad : Weg

bereiter zum neuen Deutſchland. Stefan

George. In : Deutſche Akademiſche Rund

ſchau. Ig. 8, Nr 3, 1. Nov. S. 2-5.

Boet. – Vegeſad , Siegfried von :

Wandlung u . Beharrung. Über die Dich:

tungen von Bruno Goek. In : Der Bücher:

wurm . Ig. 11, $. 10. S. 289—290.

s
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I

Günther . - Bruſt, Alfred : Anton Güns Meyer-Edardt.- Bongs, Rolf : Bits

ther in Gottesgab (geb. 1876 ). In : Deut- tor Meyer -Edardt. In : Jan Wellem .

ſche Arbeit. Ig. 25 , H.12, Sept. S. 351-353. Düſſeldorf. Ig. 1 , Nr 5, Sept. S. 112/4 .

Hager. – Alten : Franziska Hager . In :- Molo. Kirchmayr, Hans : Von der

Deutfcbe illuſtrierte Rundſchau . 1926 , rollenden Erde zum ewigen licht. Zur

17/18, Sept. S. 552. Bobenmaß - Trilogie Walter v. Molos. In :

Handel-Massetti. Stodhauſen , Ekart. Ig. 2, H. 10, Aug. S. 296304.

Juliana von : Etliches über die Zuſtände Kühlhorn , Walther : Walter von Molos

nach den Freiheitskriegen in Deutſchland u. „ Im ewigen licht“ . In : Der Kunſtmart.

Enrica von Handel-Mazzettis Roman- Ig. 40 , H. 1 , Okt. S. 57–58.

trilogie. In : Das Neue Reich . Ig. 9 , Nr 5 , Palmer.—Roft, Bernhard: Ludwig Pal

30. Dkt. S. 97/8 ; Nr 6 , 6. Nov. S. 118/20. mer . Zum 70. Geb. des Schorndorfer Dich

Hango.- Hartger, Friebrich : Hermann ters . In : Schwäbiſcher Merkur. Wochen

Hango. Zu ſeinem 65. Geburtstage. In : ausgabe Nr 44 v. 29. Okt. 1926.

Braunſchweigiſchelandesztg. 19.47,Nr202. Paquet. Elſter, Hanns Martin : U:

Hauptmann . - Lehmann , Karl : Gers fons Paquet. Seine Entwiclung u . ſ.

hart Hauptmann u. die deutſche Literatur Werk. In : Kölniſche 3tg ., Wochenausgabe

der Gegenwart. In : Die Theaterwelt. 44 v . 3. Nov. 1926.

Programmheft d. vereinigt. ftädt. Theater Redelsperger. – Ein Heimat- u. Rhein

in Düſſeldorf.Ig.2, 5.5,1 . Nov. S. 105/8 . landroman eines Elſäſſers. Eduard Redels:

Havemann. — Bülow, Paul: Der Dich- perger : Beſeştes Land. In : Elſaß- Loth

ter Julius Havemann u. ſein Werk. In : ringen. Ig. 4 ,H.9 , 15. Sept. S.565–570.

Der Türmer. Ig. 29, H. 1 , Okt. S. 63–66. Rebfiſch . Tappe , Walter : Hans J.

Renner, Guſtav: Julius Havemann. Zu Rehfiſchs „ Duell am Lido “. Zur Erſtauf:

1.60. Geb. In : Lübecker Bucht. Ig. 1,H.6 , führung. šn : Bergiſche Bühnenblätter.

Sept. S. 130—133. Remſcheid . Ig. 6 , Nr 7. S. 7.

Befterburg, Hans: Havemanns „ Pilger Reinacher. Junge Menſchen. Ig. 7,

durch die Nacht" . Ebb. H. 7 , Dkt. S. 171/2 . H. 9 , Sept. Eduard Reinacher, dem ſchwa:

Herwig. - Kauß , Heinrich : Das ſocial:, : biſchen Dichter, iſt dieſes Heft hauptſächlich

pädagogiſche Programm in Franz Herwigs gewidmet. (S. 201—224 , 4 °)

Roman „Die Eingeengten “. In : Die Proben aus f. Dichtungen . S. 204 : Otto

Bücherwelt. Ig. 23, H. 10. S. 436-450. Lautenſchlager, Eduard Reinacher.

(Schluß folgt.) Renner. - Bley , Wulf : Guſtav Renner.

Hoechſtetter . – Sacre , Margarete:Sachſe Zum 60. Geb. des Dichters. In : Wir

Sophie Hoechſtetter. In : Fränkiſche Hei- Schleſier. Ig. 7, 2, 15. Okt. S. 51-52.

mat. Ig. 5, H. 7. Juli. S. 241—243. Reventlow . — Delius , Rudolf von : Die

Huch.- Reide, Ilſe: Ricarda Huc. In : Gräfin Reventlow. In : Neue Frauenklei:

Neue Frauenfleidung u. Frauenkultur. dung u. Frauenkultur. Ig. 22, H. 11 .

Ig. 22, H. II . S. 304-305 . S. 307–310 .

Aruſe. - Staad, Karl : Sven Kruſe 4. Rilfe. - Oppert, Kurt: Das Dinggedicht.

In : Moderſpraak. Ig. 13, Nr 10 , OH. E. Kunſtform bei Mörike,Meyer,Rilke. In :

S. 150-151 . Deutſche Vicrteljahrsſchrift für Literatur:

Iråndner, Chriſtian : Sven Kruſe zum miff. 1. Geiſtesgeſchichte. Ig. 4 , H. 4 .

Gedächtnis . In : Lübecker Bucht. Ig. 1 , S. 747–783.

$. 7 Dkt. S. 153–156. Roſelieb. — Dehmen , I.: Hans Roſe:

Lerſch . - Vogler , Karl: Betrachtungen lieb. In : Heimatblätter der Roten Erde.

zum Thema ferſch. In : Hellweg. Ig. 6 , Ig. 5, 9 , Sept. S. 393-394.

K. 36 , 25. Sept. S. 628—630. Salus. Reinhard, Robert: Hugo Sa:

Vergleich zwiſchen Windler u . Lerſch. „Im lus. Zum 60. Wiegenfeſte. In : Von der

Streit um Lerſch geht es um deutſchwur: Heide. Ig. 14 , H. 10–11, Juli /Lug.

zelnde oder otulierte Humaniſtenkunſt. “ S. 15–17.

-

-
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Schäfer. Röttger, Karl : Das neue

Epos. Die Werke Wilhelm Schäfers. In :

Die Einkehr. I.-Beil. 8. Münchner Neueſten

Nachrichten . . 7 , Nr 66 , 27. Okt. S. 167.

Schaeffer, Ulbrecht. Weßling , H.:

Ein Dichter des Meeres. Beleuchtung eines

lyriſchen Problems der Gegenwart. In :

Der Schacht. Unpolitiſche Wochenſchrift im

weſtfal. Induſtriegebiet. Ig. 3, H. 3,

16. Okt. S. 68/9 ; H. 4 , 23. Okt. S. 96/8.

Scanz. - Holſtein , Chriſtian : Die Bals

ladendichterin Frida Schanz. In : Die

deutſche Frau. Ig. 19, Nr 19 , 1. Okt.

S. 368—369.

Schidele . Mann, Heinrich : Der No:

man von René Schickele. (Ein Erbe am

Rhein .] In : Die literariſche Welt. Ig. 2,

Nr 43, 22. Okt. S. 1–2.

Schnikler. - Wiegler. Paul : Schniß .:

lers Traumnovelle. In : Die neue Rund:

ſchau. Ig. 37 , H. 9 , Sept. S. 335-336 .

Schwarztopf. Doderer, Otto : Nikos

laus Schwarzkopf. In : Rheiniſcher Beobs

achter. Ig. 5, Nr 20 , 2. Oktoberheft.

S. 312—313.

Seidel. – Schmüđer, Elſe : Ina Seibel.

In : Mädchenbildung auf chriſtlicher Grunds

lage. Ig. 22, H. 19, 5. Okt. S. 580—587.

Stach . Davidts , Hermann : Ilſe von

Stacho Petrus. In : Weſtdeutſche Blätter

8. Bühnenvolksbundes. Ig. 3,H.1.S.5-8.

Sternberg. — Arndt , Willy : Leo Stern :

berg. Zu des Dichters 50. Geb. In : Preuß.

Lehrer-Ztg. 1926, Nr 125 v. 19. Dkt.

Spanier, Mar : leo Sternberg. [Zu .

50. Geb.? In : Rheiniſcher Beobachter.

Ig. 5, 19. S. 299.

Sternbeim . -Harbed , Hans: Diktator

Sternheim . In : Der Kreis. Ig. 3, 9, Sept.

S. 401–402.

Bittere Klage, daß der verantwortungs

bewußte St. - im Gegenſaß zu dem „ der:

bindlichen " Gerhart Hauptmann ſich

„ weitreichender Unbeliebtheit “ erfreut.

Stranit. Sacher, Friedrich : Erwin

Stranits phantaſtiſche Novellen . In : Die

Kultur. Ig. 4 , H. 18, Sept. S. 1 .

Strauß u. Torney. Kaergel, Hans

Chriſtoph : Lulu von Strauß u. Dorney.

In : Edart.Ig. 2, H. 11 , Aug. S. 327—330.

Werfel. – Fafbinder, Klara Marie:

Juarez u .Maximilian .In : Weſtdtſche Blät:

ter d.Bühnenvolksbund.Ig.3.5.1.S.8-11.

Katann , Oskar : Franz Werfel. 2. 3. In :

Das neue Reich . Ig. 9 , Nr 3, 16. DK.

S. 55-56 ; Nr 4 , 23. Okt. S. 75–76 .

Schimmelpfeng, Hans : Das Problem

der Perſönlichkeit, dargeſtellt an Werfels

„ Juarez u. Marimilian “ , „Verbi“ u. Tho

mas Manns ,Zauberberg “. In: Die chriſtl.

Welt. Ig. 40 , Nr 20, 21. Dkt. Sp. 998/1011.

Weſterich.— Blume, Heinrich : Thomas

Weſterich . In : Hammer. Leipzig . Ig . 25 ,

Nr 583. S. 487--491.

3ech . - Haller, Heinrich : Entſchwundene

Moral. Zum „ Fall " Paul Zech . In :

Deutſcher Journaliſtenſpiegel. Ig. 3, Nr 2,,

15. Ok . S. 33–34.

Huldſchiner, Richard : Lyrik auf Unleihe.

In : Das Tagebuch . Ig. 7, H. 40 , 2. OH.

S. 1479-1483.

Paul Zech wird Plagiat an Alfred Pußels

Werk „ Fliegender Sommer “ vorgeworfen

u. die Beweiſe vorgelegt. Der Hrsg. Des

Tagebuches fügt eine unerfreuliche Er:

fahrung mit Zech aus d. Jahre 1914 an .

-

Bühnen

Mobr, Mar : Platingruben in Sul. Verſprechungen nicht mehr. Auch ſeine

pia . Komödie in 3 Akten . Staatl. Schau: „Platingruben in Tulpin“ ſind kein

ſpielhaus Dresden, 16. September. Fortſchritt. Das Stüd iſt als Komödie

Die „ Improviſationen im Juni“ waren gedanklich zu ſehr belaſtet. Die Idee, daß

einſt die große Verheißung für einen die Liebe ſelbſt die allesjerſeßenbe Macht

kommenden Komödiendichter. Aber was des Geldes beſiegt, muß zu ſtark unter :

Mar Mohr nach ihnen ſchuf, hielt dieſe ſtrichen werden . Die Fabel iſt nicht über :
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wältigend neu. Die Zwillingsbrüder

Meier, Erben eines Kramladens in dem

Bergbauernneſt Lulpin , ſind durch die

Entdedung des Platingehaltes der Lul:

piner Berge vom Goldrauſch ergriffen.

Einer ſucht den andern aus dem Felde zu

ſchlagen . Der weltgewandte Chriſtoph

Meier reißt mit der zweifelhaften Leil:

haberin den Kramladen an ſich, denun

ziert den Bruder und zwingt ihn zur

Flucht. Der Bruder Columbus aber

flieht mit der betrogenen Erbin eines

Tulpiner Bauern in Not und Elend. Die

Liebe, die tiefſte, wahre Liebe erwacht.

Ihr bringt er das Opfer, auf das eigene

Erbe zu verzichten, wenn der Bruder nur

in den drei Jahren, da er ſich fernhalten

muß, für die Geliebte ſorgen will. Co

lumbus Meier kehrt nach drei Jahren

nach Lulpin zurück. Lulpin iſt von

Chriſtoph Meier in den Platintaumel ge

riſſen worden . Aus den Bauern ſind

Parvenüs geworden. Alles atmet eine

luft von Schwindel und überreizter, un :

echter Vergnügungsſucht. Columbus fins

det die Geliebte als Harmoniumſpielerin

wieder . Aber ihn efelt die Scheinwelt an

und er geht mit der Geliebten in die

reinere, wahre Welt. – Die Sprache be:

müht ſich, die überhikte Luft des Schein

lebens echter zu geſtalten . Aber ſie ver

fällt oft in Zrivialitäten . Neben grotes :

Fen Bildern voller Komik langweilige

Sentimentalitäten . Die Schwachheiten

des Werkes vermochte nicht einmal die

glänzende Darſtellung unter Georg

Kieſaus Regie zu vertuſchen. Die beſten

Kräfte des Theaters ſeşten ſich für das

im Aufbau und im Inhalt mißlungene

Werk ein. Der Beifall galt den Dar

ſtellern , die Mar Mohr mit auf die Bühne

riefen . H. Ch . Kaergel.

Fretſa, Friedrich : Zeit auf Flaſden.

Komöd. Städt. Bühn.,Hannover, 2.Dk.

Frekſa will mit ſeiner Komödie den

Weg aus dem Chaos zur Selbſtbeſin :

nung weiſen. Im Hauſe einer gebrech :

lichen Erzellenz führt noch 1924 die Zeit

des kaiſerlichen Deutſchland ein geſpen :

ſtiges Scheinleben . Man verabreicht der

alten Dame täglich Zeit auf Flaſchen “,

d. h . eine alte Zeitung der Vorkriegszeit

für neu , und ſie lieſt darin die Hofnach

richten . Im Gegenſaß zu ihr hat die Loch:

ter mit der alten Tradition gebrochen, fie

gibt Lanz- und Gymnaſtikunterricht und

unterhält dadurch die ganze nichts

ahnende Familie. Hilfsbereit pflegt fie

auch einen von ihr vom Selbſtmord Ge:

retteten , der auch außerhalb der Zeit

ſteht. In ſchwerem ſeeliſchen Zuſammen :

bruch hat er ſeine Vergangenheit, ja ſo

gar ſeinen Namen vergeſſen. Drei Akte

hindurch weiß man nicht, wer dieſer der

Polizei höchſt verdächtige Mann ohne

Ausweiſe iſt. Aber ſchließlich entdeckt

ihn die Welt, der er angehört, er iſt ein

Vertreter der Hochfinanz. Preſſe und

Film ſtürmen ins Haus. Gerade dieſer

alle Gefühlswerte zerſtörende Geſchäfts:

betrieb hat ihn in die Verzweiflung ges

trieben ; jeßt aber rafft er ſich, geſtärkt

und ausgeruht, zur Selbſtbeſinnung auf

und kehrt zuſammen mit der Lochter in

ſein altes Leben zurück , um in neuem

Geiſte mit dem Gelbe aufzubauen und

zu helfen . Auch der alten Erzellenz kann

die Wahrheit nicht mehr vorenthalten

werden ; in wenigen Minuten erfährt ſie

alle ſchweren Schickſale des Krieges und

der Revolution mit tiefem Erſchreden

und Bedauern, nicht mitgeholfen zu

haben. --- Die Komödie iſt reich an glüd:

lichen Einfällen ; manches iſt zwar aus:
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geklügelt, dennoch intereſſieren die Men : großer Riß im Vergleich zum zweiten

ſchen , weil ſie vom Geiſt unſerer Zeit Leil, Umwandlung Bolls , entſtand. Um

ſind. Lebendige Spielleitung (Dr. Roen- Schluß reicher Beifall . C. Burkert.

neke) verhalf dem Stücke zu durchſchla: Seringhaus, Wilhelm : Julius Cae.

gendem Erfolg, der Autor erſchien mehr: ſar von Öſterreich. 6 Bilder vom

mals auf der Bühne. Heinrich Goebel. Schidſal des faiſerlichen Prinzen Ju:

Barlach , Ernſt: Der blaue Boll. lius Strada aus Prag. Düſſeldorf,

Württbg. Landestheater, Stuttgart, Schauſpielhaus Dumont-lindemann,

13. Oktober. ( Buchausgabe: Paul 15. Dktober.

Caſſirer, Berlin .) Julius Strada, der pſychopathiſche

Der Gutsbeſißer Boll, der „blaue“ Prinz, kann in ſeinen Schicfalen wohl

Boll genannt, iſt mit ſich unzufrieden. einen Dramatiker reizen, und die ſechs

Ein Ernährungsnaturell, fühlt er doch , Bilder zeigen in der Entwicklung vom

daß das Leben auch etwas anderes noch Lreiben in Prag bis zum Lodesſchrei des

als nur Eſſen und Trinken von uns for: auf Befehl des faiſerlichen Vaters Ge

dert. Boll ,muß“ immer, ob er will oder meuchelten manchen ſpannenden und

nicht. So treibt es ihn hin und her, bis er intereſſanten Augenblic mit Anfäßen

durch Erlebniſſe an und mit anderen zum großen Drama. Aber dazu fehlt die

Menſchen zu der Erkenntnis ſeiner ſelbſt große tragiſche Idee : wohl ſpüren wir

gelangt, bis er ſich erkennt, bis er nicht den ſchidſalbeſtimmenden Blutſtrom in

mehr muß, ſondern - will : bis er ſich den Adern des Prinzen , in dem das al

ſelbſt gefunden hat. Alſo ein Erkenntnis : terskranke Habsburger Blut und das

drama wie Barlachs „ Sündflut", nur Leidenſchaftliche der bürgerlichen Mutter

daß er im blauen Boll klar und deutlich ſich miſchten, wir ſehen eine Vater- und

ausſpricht, was dort unausgeſprochen Sohn - Tragödie und auch eine Staats :

bleibt. Aber dieſes Unausgeſprochene der aktion, denn im Grunde ſteht der Kaiſer

,,Sündflut “ gab dieſem Wert den dra: immer unter der Angſt, ſeinen Thron zu

matiſchen Nero, eine dramatiſche Span- verlieren . Reines dieſer beiden teşten

nung, während im ,Blauen Boll “ das Momente, Vaterhaß und kaiſerliche

Dramatiſche ganz wegfällt : Boll ſagt Angſt, iſt zwingend und handlungsbe:

alles, was er tut und wozu er kommt. ſtimmend herausgearbeitet, und ſo ſpielt

Was uns bei dieſem Werk dennoch in ſich in Wirklichkeit die rein pſychopathi

Bann hält, von Anfang bis zum Schluß, (che Angelegenheit Stradas vor uns ab,

das iſt der hohe, echte dichteriſche Gehalt, die bei ſchärferer Geſtaltung des Kaiſers

erfüllt von tiefer Wahrheitsliebe und lei- Rudolfs II . zu einer wirklichen Tragö:

denſchaftlichem Drang zur Selbſterkennt: die hätte geſtaltet werden können. -

nis. Eine ſchöne, geſchloſſene, durchgear: Immerhin iſt Seringhaus ein Dichter und

beitete Aufführung Regie Friedrich die vorzügliche Spielleitung Guſtav Lin

Brandenburg. Nur machte die Regie aus demanns ließ die ſtarken Momente der

dem erſten Teil zu viel „Milieu“, ſie nahm Dichtung klar heraustreten, ſo daß das

der Szene den Hintergrund, das Dämos Werk am Schluſſe verdiente Anerken :

niſche, das Geiſtige weg , ſo daß ein zu nung fand. Karl feb mann.

n
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Brudner, Ferdinand : Tragödie der Hahn, Erwin : Der Schelmenſpie:

Sugend. Lobetheater Breslau , 16. Dkt. gel. Luſtſpiel in drei Akten . Stadt:

Das Erſtlingswerk des jungen öſter- theater Stettin , 19. Oktober.

reichiſchen Dichters geſtaltet das Leiden Der Verfaſſer iſt Intendant in Rudol:

einer Jugend, deren zentrales Problem ſtadt, kennt die Praxis, kennt dazu auch

die Erotik iſt. Das Drama ſtellt ſich das die Luſtſpielliteratur der Vergangenheit.

mit in die Reihe ein, deren Eckpunkte etwa So gibt er ein bißchen Molière, ein biß

von Bronnen und von Klaus Mann ge- chen Shakeſpeare. Die Idee iſt nicht neu

halten werden . Akzeptiert man die Pro- - Molières Harpagon iſt ein ganz ähn:

blemſtellung dieſer Gruppe junger Dra- liches Gewäche wie dieſe beiden Geiz

matiker überhaupt, ſo muß man Brud kragen , die ſich verlieben – aber ſie iſt

ner zubilligen , daß er einen bedeutſamen geſchickt aufgemacht und wird mit einem

Schritt vorwärts getan hat. Er zeigt flüſſigen, eleganten Dialog ſerviert, der

nicht wie Bronnen Menſchen aus ber- manche gut geſchliffene Spiße aufweiſt

ſchiedenen Schichten unter dem gleichen und die Zuſchauer unterhält. Die Wieder:

triebhaften Druck, ſondern er legt aus: gabe unter Roberts Regie war aller An

einander : wie Menſchen gleicher Artung erkennung wert und trug weſentlich da :

unter verſchiedenem erotiſchen Zwange zu bei, daß das Luſtſpiel hier eine ſehr

leiden . Der Dichter ſchildert drei Studen- herzliche Aufnahme fand.

tinnen , von denen eine an der Enttäu : Friß 5. Chelius.

ſchung des Verlaſſenſeins ſcheitert, die Claudel, Paul : Das harte Brot.

andere daran , daß ſie zuviel erlebte und Drama in drei Aften . Landestheater

doch ungeſättigt bleibt – der Dritten , Dibenburg, 20. Oktober .

die als unſympathiſche Streberin gezeich : Der Dichter hält mit dieſem Stūd der

net ſein ſoll und die in bürgerlicher Ehe Welt wiederum den Spiegel vor : das

endet, geht es am beſten. Ein Dienſt: ſeid ihr ohne Gott ! — Der Urabfall er:

mädchen vierte im Quartett — endet, neuert ſich , aber in ſeinen Folgen iſt er

von einem ſkrupelloſen Manne geheßt gräßlicher. Denn das Mittel iſt zum

auf der Straße. Der Verfaſſer iſt durch : Zweck erhoben ; das Brot, das nur zur

weg an Wedekind orientiert; von ihm Erhaltung menſchlichen Lebens beſtimmt

übernahm er Form und Stil, auch den war, wurde ſein einziger Inhalt. Das

unerwarteten Humor mitten in der tra- bedingt, daß der Menſch alle ideellen

giſchen Situation . Das Stück wäre ein Werte verläßt und ſo ohne Bindung der

Gewinn, würde die Handlung nicht be: endgültigen Vernichtung zutreibt. -

herrſcht von einem ,,dämoniſchen " Mann Der Ideengehalt beruht auf katholiſcher

der zugleich Raiſonneur, zugleich deux Weltanſchauung und wird daher in

ex machina in jeder Situation, zugleich ſeiner legten und einzigen Bedeutung

am Schluſſe eine Art Jack the ripper nicht gleich erkannt; auch die Figuren des

und jedenfalls aus der tiefſten Kolpor: Stüdes laſſen verſchiedene Deutungen

tage entſprungen iſt. Das techniſch ge- zu , man kann ſie in Böſewichter erſten

ſchickt gearbeitete Drama fand ſtarken und zweiten Grades teilen , die ihnen

Beifall. F. D. Hallener. allen gleich gemeinſame Schuld aber iſt
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I

der freiwillige Verzicht auf Gott. Die Chriſtian Reuter als Stoffquelle benußt,

Uraufführung des Stüđes wirkte bei ſondern deſſen Harlekinade „Die ehrliche

guten Spielkräften vor allem durch ihren Frau zu Pliſſine“ , in der Reuter ſeine

Kammerſpielcharakter. Odo Paſch. Zimmerburſchenerlebniſſe bei der Witwe

Schiff, Bert : Das Teſtament. No: Müller im „Roten Löwen" am Brühl zu

mödie in drei Aften . Gera, Reußiſches Leipzig mit draſtiſchem Humor erzählt.

Landestheater, 20. Oktober . Was wir im Dunſtkreis des Roten

Die Komödie des jungen Frankfurter Löwen “ mit ſeinem zuchtloſen Studen

Dichters hat vor ihresgleichen ein paar ten- und Weibervolk erleben , ſind die von

überraſchende Eigenſchaften voraus : ein Havemann in einer farbenreichen und

deutſches Luſtſpiel, das wirklich wißig anſchaulichen Sprache geſchilderten ſtädti

iſt und ein paar verwegene Einfälle in ſchen Zuſtände gegen Ende des 17. Jahr

munteren und beweglichen Dialogen hunderts. Der Reiz des Stückes, deſſen

herunterjagt. Der Dichter hat eine leichte endgültige Bühnenfaſſung aber noch

Hand, die flink und grazios, unbedenklich der kundigen Hand eines tüchtigen

und reſpektlos mit ernſten Dingen, wie Dramaturgen anvertraut werden muß,

Liebe und Lod, zu ſpielen weiß. Die liegt in der mit behaglicher Breite durch

Handlung iſt echt luſtſpielhaft: die Rache geführten, lebensechten und farben

des (beinahe) betrogenen Ehemannes, frohen Milieuſchilderung. Die ganze

der einen Selbſtmord vortäuſcht, dem Liebe des Dichters gehört dem in meiſter

glüdlicheren Rivalen in großmütiger Liſt licher Charakteriſierung gezeichneten Ti

ſeinen Beſit hinterläßt und das unbe: telhelden, dem verſoffenen und verluder

ſonnene Weibchen ums Erbe wie um den ten Leipziger Burſchen, der aber frei

raſch entwichenen Liebhaber prellt. Eine lich nicht in die Reihe der unſterblichen

phantaſtiſche Kleinwelt mit kleinen leis Schelme Till Eulenſpiegel, Falſtaff und

den und ſtürmiſchen Freuden, mit Untreue Sancho Panſa gehört. Denn weder Reus

und Eiferſucht, mit gefühlvoller Bruta: ter noch Havemann iſt es gelungen , das

lität und berechnender Empfindſamkeit, individuelle Erleben dieſes Schlingels

tut ſich auf, ein paar nicht ungefährliche in ein allgemeingültiges zu erweitern .

Abgründe werden in elegantem Sprunge - Das Werk wird wegen ſeiner Dia

genommen . Die Aufführung traf unter lektrollen vor allem den Bühnen im

der Leitung von Karl Hans Böhm den Sachſenlande dankbare Aufgaben ſtellen .

rechten Ton, das Publikum verſtand den Paul Bülow.

artigen Spaß von der rechten Seite und Müder:Schlöffer, Hans : Wibbels

bedankte ſich beim Autor für die an: Auferſtehung. Komödie in 4 Akten.

regende Unterhaltung. Karl Bland. Stadttheater Düſſeldorf, 26. Oktober.

Havemanu, Julius : Schelmuffsky . In vier geſchidt aufgebauten Akten ſeßt

Komödie in drei Akten. Stadttheater Müller-Schlöſſer ſeinen weltbekannten

Lübec, 23. Oktober . Schneider Wibbel fort. Der arme Wib

Havemann hat in ſeinem Stück nicht bel, der im erſten Stücke ſeinen eigenen

den Anno 1696 veröffentlichten Lügen : Leichenzug hat ſehen müſſen , kommt in

roman „ Schelmuffsky " des Satiriters der neuen Komödie in den Verdacht des

577



Die ſchöne literatur Nr. 1 2 / Dezember 1926

Betruges, ja, ſogar in den des Mordes ſcheint beabſichtigt, dafür ſpricht ſchon

an Zimpel, der ja für ihn im Gefängnis der Titel, aber er bleibt ohne ſinnbild:

ſtarb. Fina, ſeine Frau, ſoll mitſchuldig liche Beziehung zum Ganzen, verheißt

ſein und wird dazu im Laufe des Ges höchſtens Groteske und Poffentrubel,

ſchehens und der Ausflüchte noch der Bis den Unger benn auch nicht ſchuldig

gamie beſchuldigt. Aber am Schluß bleibt. Ahlers als Spielleiter vergröberte

ſtehen Fina, von Grethe Heynide-löſch ſie zur Clownerie. So gab's lärmenden

horn glänzend verkörpert, und Wibbel, Erfolg, unb Herr Unger durfte ſich zum

den der Dichter ſelbſt ſpielte, glänzend Schluß dankend verbeugen .

gerechtfertigt da. Der ſchlagende Wiß und Erich Sieburg.

die zwingende Komik ſicherten der Kos Werfel, Franz : Paulus unter den

mödie einen durchſchlagenden Erfolg. Suden . Dramatiſche legende in 4 UF:

Karl fehmann. ten . Prinzregententheater ( Staatliches

Unger, Hellmuth : Die Inſel der Schauſpiel) München, 30. Oktober.

Affen. Komödie in vier Aufzügen (Buchausgabe : Zſolnay, Wien .)

Stadttheater Bochum , 29. Oktober . Der Buchausgabe ſeiner dramatiſchen

Durch einen Schiffbruch verliert Frau Legende Paulus unter den Juden “

Drayton Mann und Kind. Nach ein : gibt Franz Werfel ein Nachwort bei, in

undzwanzig Jahren macht ſich Patricia dem er den Nachweis ſeiner Quellen

Wilmore, Dollarprinzeſſin und Philan- führt und bekennt, daß er ſich in Betracht

thropin , in Begleitung ihrer frei Ber : ſeines kehren Stoffes von einem loss

ehrer und des Dieners Barry mit ihr auf gelaſſenen Fabulieren " fern gehalten

die Suche. Man vermutet die Verſcholles habe. In der Lat : der Aufenthalt des

nen irgendwo in der Südſee, auf der Rabbi Paulus in Jeruſalem , ſein Zu:

„ Inſel der Affen “, ſtößt hier in der Tat ſammentreffen mit den Jüngern Jeſu,

auf ein verwildertes Individuum, die ſeine Loslöſung vom jüdiſchen Volk und

Drayton erkennt in ihm ihren Jones, doch damit das große Ereignis der Befreiung

der, benommen von der ſchönen Patri: des Chriſtentums von der Welt ſeines

cia, will nichts von ihr wiſſen. Die Sach . Urſprungs iſt von Werfel in reiner und

lage wird ſchwierig, als ein Orkan das ſympathiſcher Demut vor dem welthiſto:

Erpeditionsſchiff zum Kentern bringt, riſchen Geſchehen dramatiſch geſtaltet.

damit die Verbindung nach New York Hier und da — beſonders in der Charak:-

abſchneidet und die Reiſenden zu lebens- teriſierung der Juden , wie ſie vom rö :

länglichem Aufenthalt auf der Inſel ver : miſchen fandpfleger ausgeht — kommt

urteilt. Fünf Männer und eine Frau ! wohl, und zwar nicht immer zum Vor:

Die angejahrte Drayton rechnet nicht teil des Dramas, ein heutiger Dichter zum

mit. Patricia wählt den Diener und hält, Ausdruck, der um die kulturellen und

auch als der rettende Dampfer die Aben : raſſenpolitiſchen Probleme ſeiner Zeit

teurer in die Welt der Klaſſenunter: weiß, aber im ganzen iſt das Drama rein

ſchiede zurückbringt, an ihm feſt. und ebel geformt, ſo daß es niemandes

Eine Abwandlung des Figarothemas Empfinden zu verlegen vermöchte. Deut

alſo, zeitgemäß aufgemacht. Satire lich iſt zu erkennen , wie Werfel an ſeinem

/
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Stoffe gewachſen iſt : die tiefe Weisheit in Iſchl, z. I. auch die fondoner Konfes

jüdiſcher Lehren wie urchriſtlicher Myſtik renz, wo Wedekind ſeinem grotesken

verdichtet ſich ihm zu einer ſchönen , ein- Humor und äßendem Wiße die Zügel

fachen und vielſagenden Sprache; zu: ſchießen laſſen konnte. In den Haupt

weilen , beſonders im fünften Bilde, er- partien aber , die mit der Zuſammenkunft

liegt er wohl der Verſuchung, ſich in Bismarcs mit Karolni am 24. Nov.

epiſcher Breite zu verlieren , aber es ges 1863 einſeßen und mit den Nikolsburger

lingen ihm auch zur Genüge dramatiſche Errungenſchaften zugunſten Preußens

Ballungen von ſtarker Eindringlichkeit. ſchließen , bewahrt der Dichter eine kühle,

Die Aufführung, die Alfons Pape allerdings ſeinen Helden in ſtrahlende

leitete, war nicht in allem befriedigend, Beleuchtung legende Objektivität, die ſo, ,

der Eindruck des Dramas jedoch tief und weit geht, daß er ſich nicht ſcheut, ein

der Beifall unwiderſprochen. zelne Aufzeichnungen aus den ,,Gedan :

Friß Gerathewohl. Een und Erinnerungen " faſt wörtlich im

Wedekind, Frank: Bismarck. Hiſto: Dialoge zu verwenden . Jedenfalls zeugt

riſches Schauſpiel in s Aften . Deutſches auch dieſe Dichtung von der ſcharfenS

Nationaltheater Weimar, am 30. Okt. Beobachtungsgabe des Dichters, der im

Das vorleßte, im Kriegsjahr 1915 ge- dramatiſchen Aufbau ſeinen Blick für

ſchriebene Stück des Dichters iſt ſein uns das Bühnenwirkſame nicht verleugnet.

perſönlichſtes Werk. Und doch verleugnet Da Wedekind dem Spielleiter freie Hand

es ſeinen Verfaffer nicht, wenigſtens läßt, durfte Dr. Sebrecht die 8 Bilder

nicht in den epiſodenhaften Zeilen, die pauſenlos, nur mit einem Einſchnitt

mit dem Hauptthema, dem ſiegreichen zwiſchen dem 4. und 5., gleichſam ab

Ringen Bismarcks init Öſterreich um kurbeln.Die gelungene,ca.3 Stunden dau

die Hegemonie, nur in loſem Zuſammen- ernde Aufführung fand namentlich am

hang ſtehen, wie etwa das Zwiſchenſpiel Schluſſe ſtarken Beifall. D. Franđe.

Mitteilungen

Die Sektion für Dichtkunſt an der René Schickele, Wilhelm Schmidtbonn ,

Akademie der Künſte hat ſich durch Zu : Dr. Arthur Schnißler, Dr. Karl Schön :

wahlen ergänzt, die vom preußiſchen herr, Dr. Emil Strauß, Jakob Waſſer

Kultusminiſter beſtätigt wurden . Zu mann, Franz Werfel. Abgelehnt hatten

Berliner Mitgliedern wurden gewählt: die Annahme der Wahl : Hugo von Hof

Georg Kaiſer, Bernhard Kellermann, mannsthal, Rainer Maria Rilke, Her

Oskar loerke, Walter von Molo, Dr. mann Sudermann.

Wilhelm von Scholz, der zum Präſis Der Vorſtand der Goethe - Geſella

denten gewählt wurde, und Eduard fchaft wählte an Stelle des verſtorbenen

Studen ; zu auswärtigen Mitgliedern : Präſidenten Guſtav Roethe den Ber :

Hermann Bahr, Dr. Mar Halbe, Her; liner Literarhiſtoriker Prof. Julius Pes

mann Heſſe, Dr. Ricarda Huch, Dr. Er- terſen und für den ſeines Alters wegen

win Guido Kolbenheyer, Heinrich Mann, ausgeſchiedenen Prof.HeuerProf.Eduard

Dr. Joſef Ponten , Wilhelm Schäfer, Spranger in den Vorſtand.
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Bernard G. Shaw wurde der No : Mar Marterſteig , einer der be :

belpreis für1925 verliehen .Shaw ſtiftete deutendſten Männer auf dem Gebiete

ihn als Fonds zur Förderung der engliſch- des deutſchen Theaterweſens, geboren in

ſchwediſchen Kulturbeziehungen. Weimar, iſt 73 Jahre alt am 4. Novem

Am 13./14. November beging der ber in Köln geſtorben . – Dr. Werner

Verlag Friedr. Puſtet, Regensburg, das Klinkhardt, Inhaber des Verlages

Feft ſeines 100jährigen Beſtehens. Dr. Werner Klinkhardt, Mitbegründer

Gleichzeitig konnte der Verlag Joſef und Teilhaber des Verlages Klinkhardt

Koſel, Kempten, ſein 333jähriges Jubi: & Biermann, iſt 44 Jahre alt am

läum feiern . Beide Firmen ſind ſeit 1920 10. November in Leipzig geſtorben. -

in dem Verlag Köſel & Puſtet, München, Wilhelm Braune, der bekannte Ger

vereinigt. maniſt, iſt am 13. November im Alter

Gedenktage im Dezember : am von 77 Jahren in Heidelberg geſtorben .

30. iſt der so. Lodestag des Hebbelbios Zu Joſef Windlers , Glofſen zur

graphen Emil Kuh. katholiſch en literatur“ gingen zahl:

Geburtstage im Dezember. reiche Erwiderungen ein, die wir leider

60. Geburtstag : am 10. Paul Herr: aus Raumgründen unmöglich alle druk:

mann in Lorgau, Vermittler altnordi- ken konnten. Leider wurde die von uns

ſcher Literatur, geboren in Burg b. Mag- bereits in Druck gegebene Erwiderung

deburg ; am 22. Hans Raboth in Roß- von Herrn Dr. Martin Rodenbach im

berg b. Marburg a. £., geboren in Pop: legten Augenblick zurückgezogen , als es

pelau ( Ob. -Schleſ.) ; am 25. Johanna nicht mehr möglich war, ſie durch einen

Weiskirch in Düſſeldorf, geboren in Sel- anderen entſprechenden Aufíaß zu er :

ters i. W.; am 29. Wilhelm Poed in ſeßen. Wir werden alſo erſt im nächſten

Schloß Inzing b. Innsbruck , geboren Jahrgang auf die allgemein intereſſieren:

in Moisburg ( Hannover ). – 55. Ge: den Fragen zurückkommen können .

burtstag : am 1. Heinrich Scharrelmann Die Jahresernte bringt im bei

in Bremen , geboren ebenda . — 5o. Ge:so. Ge- liegenden Bogen den Schluß der Probe

burtstag : am 18. Hans W.Fiſcher in Ber : aus Carl I. Burckhardt, Kleinaſiatiſde

lin, geboren in Schweiðniß. - 45. Ge:45. Ge: Reiſe “ und beſchließt den Jahrgang 1926

burtstag : am 9. Werner von der Schulen : mit der Wiedergabe zweier Kapitel aus

burg in Ascona (Teſſin ),geboren in Pinne: „ Friedrich Schnack, Sebaſtian im Wald “.

berg i. H.; am 15. Hanna Rademacher in Einbanddeden und Regiſter zum

Düſſeldorf, geboren in Nürnberg. Jahrgang 1926 der „ Schönen Literatur“

40. Geburtstag: am 2. Hans Knudſen ſowie Einbanddecken zur Jahresernte

in Berlin, geboren in Poſen ; am 17. 1926" ſind lieferbar. Die Anzeige auf der

Dtto Gmelin in Wald (Rhid). 4. Umſchlagſeite gibt nähere Auskunft.

Verantwortlic : Für. Artikel, Beſpredungen und Jahresente “: Will Vesperin Meißen , für Zerdrifas:

Dr. Wilhelm Frels , für Bühnen : Dr. Friedrid Michael, fürNeueBücherund Mitteilungen : Erní Metelmann,

ſämtlich in Leipzig. Anſchrift derRedaktion: Leipzig,Roßſtr. 5. - InDeſterreid verantwortlich für die Redalaos :

Leopold Heidrid , Wien 1, Spiegelgaiſe 21 . Berlag von Ed. Avenarius, Leipzig, Poitided tonto leiding

Die idóne Literatur erſcheint monatlich. Preis für das Kalenders Vierteljahr 2 R. (einidl. der

monatl. 16 ſeitigen Beilage . Die Jahredernte“ ). Beſtellungen nimmt jede Budhandlung entgegen. fall aid

durdhortsanſäſſige Budhandlungen bezogen werden tann, liefert die Verlagsbudshandlung Ed. denarius, Seins

zig. Roßſtr. 5. Porto proVierteljahr betdirekter Zuſtellung 30 Pf.Beſtellung durch Zahltarteempfohlen.-ar
jetgenpreiſe :Vorzugsfeiten IloM.Ionſtige Seiten 90 M ...Seite 50 M., % Seite 25 309. Beilagegebúbr bis88

pro Tſd.13 M.Redattionsſdhluß : 15. des Dormonats. Na do deud der Original- Bericage derborea.
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