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Das 19. Jahrhundert hat das Verhaitnis von Weltkultur and 
nationaler Kultur zu einem Problem von fruher ungekannter 
Starkę gemacht. Denn durch dieses ganze Jahrhundert hindurch 
steigt die Welle des nationalen Bewulltseins bei allen Kultur- 
v51kern, und die Griindung eines Nationalstaates, die den einen 
noch gelingt, wird bei den zuruckbleibenden anderen um so 
mehr ein Ziel fanatiseher Sehnsucht. Der Weltkrieg unseres 
Jahrhunders hat fiir alle nichtdeutschen Vblker im wesentlichen 
die Erfiillung ihrer Wunsche gebracht und damit dem nationalen 
Gedanken der europaischen Yoiker endgtiltig zum Siege ver- 
hoifen. Der Wille zu nationaler Kultur ist durch diese Ent- 
wicklung in gleichem MaCe, und hier und dort sogar bis zur 
Siedehitze gesteigert worden — ob es nun gilt, den neu 
gewonnenen Staat auch kulturell zu festigen oder das noch 
ungeloste Problem des deutscben Nationalstaates bei politischer 
Ohnmacht wenigstens kulturell lebendig zu erhalten. Was kann 
das einstige Weltbiirgertum der Deutschen und ihrer Klassiker 
noch bedeuten, wenn man gegen diese Welt gekampft, von ihr 
besiegt, verstiimmelt und rechtlos gemacht worden ist? Fur 
Deutschland zumal scheint es gar keine andere Losung zu geben, 
ais jetzt nur dem eigenen nationalen Leben sich zuzuwenden, 
die tieisten EigenkrSfte zu entwickeln und die innere Beireiung 
in der AbstoCung alles Fremden zu suchen. Und was an solchen 
Kraften nur aufgespiirt werden konnte, ist in Bewegung gebracht 
worden — man kbnnte sagen von Fichte bis zu Wotan!

Dieser Nationalismus hat von einer anderen Seite her noch 
weiteren starken Antrieb erhalten. Ais seine scharfste Gegen- 
b e w e g u n g  sah er seit Jahrzehnten iiberall die internationalen
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Tendenzen des Marxismus ansteigen, den die Arbeitennassen 
ebenso ergriffen wie einzelne Teile der Intelligenz, die 
sieli dann zumeist zu Fiibrern sowohl dieser Gedanken- 
welt ais auch der politischen Bewegung auischwangen. 
Je mehr das gereizte nationale BewuCtsein in diesem 
marxistisehen Internationalismus seinen politischen Gegen- 
pol sah, um so schroifer wurde der Kampf und das gegenseitige 
Sichnichtverstehen und Nichtverstehenwollen. So hat die 
geschichtliche Entwicklung die Gegensatze erst aneinander 
lebendig gemacht: gegen das (vorwiegend literarisehe) Welt- 
biirgertum erhob sich das nationale Bewufitsein, aber es fand, 
je mehr es anstieg, einen um so viel weiter ausgreifenden 
Internationalismus ais Weggenossen neben sich. Ein jeder Teil 
behauptete, die Losung der ZukunJt zu besitzen — der eine 
verhieti die Freiheit der Nation, der andere die Freiheit der 
Nationen. Und jeder glaubte, die innere Notwendigkeit der 
gcschichtlichen Entwicklung iur sich zu haben — der Sieg des 
einen muOte demnach die yollige Niederlage des anderen be~ 
deuten.

Das Problem ist heute politisch, wirtschaftlich und geistig 
zugleich. Dadurch ist es weit gro Cer und verwickelter, ais die 
Kilmpfer sich eingestehen. Aber es wird doch wenigstens dem 
leidenschaftlichsten Streite entriłckt, wenn man es zuniichst einmal 
lediglich geistig anfaCt und zu losen versucht; dem Sehenden 
ofinen sich die Wege ins Politische und Wirtschaftliche dann 
ganz von selber. Denn aller Untergrund von Politik und 
Wirtschaft ist geistig.

Der Geschiclitsforscher, der in der Geschichte der VoIker 
nach GesetzmSfiigkeiten oder doch Analogien sucht, hat auł 
dem hier zu behandelnden Gebiete Gegensiitzliches vor sich: 
die antike Weltkultur entwickelt sich aus nationalen Kulturen,. 
aber die der Antike iolgende christlieh-abendlandische Welt
kultur des Mittelalters zerstOrt sich durch die Hervorbringung 
nationaler Kulturen. Es bleibt zun&chst eine gleichgtiltige 
Frage, ob aus diesen nationalen Kulturen der Neuzeit wiederum 
eine neue Weltkultur heranwachsen wird — eine tiltere Ent
wicklung ist jedenialls grundsiitzlich anders gerichtet, und es 
wiire eine Unterschlagung, wenn man die mittelalterliche Welt
kultur noch ais Fortsetzung der antiken betrachten wollte, um 
beide Małe mit nationalen Kulturen beginnen zu kOnnen. Denn.
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es handelt sich nicht um Konstruktionen, sondern um das wirk- 
licbe Leben der Volker, und da bewegt sich der Gang der 
Antike sicktlich von primitiv nationaler Kultur zu ihrer hoehsten 
Ausgestaltung und dann zur Weltkultur, der Gang des Mittel- 
alters und der Neuzeit aber von einer das primitiyere Leben ein- 
hiillenden, erziehenden Weltkultur zu den Anfangen, zur 
Steigerung und zur relativen Vollendung nationaler Kulturen, 
ohne duli doch deshalb die Weltkultur versehwiinde — sie behlilt 
auf weiten Gebieten Lebenskrait und Wirkung. Das einmal 
Gewesene schafft offenbar Yoraussetzungen, die alle Gesetz- 
miifiigkeit durchkreuzen. Aber e in e  Erkenntnis bleibt davon: 
Weltkultur und nationale Kulturen sind geschiehtliche Machte 
mit Aufgaben, die zu ihrer Entfaltung Jahrhunderte brauehen 
und sich dann nicht schlechtweg ablosen, sondern miteinander 
in Wettbewerb bleiben, wenn auch die gestaltende Kraft den 
Platz gewechselt zu haben scheint.

Die fiihrenden Erscheinungen der Neuzeit liegen jedenfalls 
seit dem 13. Jahrhundert im Bereiche der nationalen Kulturen. 
Bei ihnen zeigt sich ein weit rascheres Tempo des Fortschritts, 
ein weit grdfierer Keichtum der Hervorbringungen und jene 
unbegrenzte Ftille des Persdnlichen, die in besonderem Mafie 
die Neuzeit vom Mittelalter unterscheidet. Die nationalen 
Kulturen bringen die wahren Gruńdlagen jeder hdheren Kultur: 
die nationale Sprache ais den unmittelbaren Ausdruek des 
Lebens und aller tieferen Empfindungen, den Kultus der Heimat 
ais Ausgangspunkt fur alle urspriingliche Kunst und Literatur, 
ja selbst der Wissenschaft, die Pflege der nationalen tlber- 
lieferungen ais einer Quelle der die einzelnen Generationen 
vereinenden Arbeitsziele und Ideale, ais Quelle einer wahrhaft 
aufbauenden Kulturkraft, ferner die Spezialisierung alles 
Schaffens zur ErgriiDdung der nationalen Wirklichkeit in 
Geschichte und Natur, wodurch fiir alle Wissenschaft erst die 
sichere Grundlage erworben wird. Die nationalen Kulturen 
werden so der Ausgangspunkt aller reiferen Kultur. Sie sind 
zugleich Individualitaten, die sich voneinander abheben, wie 
die geographische Umwelt, die besondere Geschichte und gewisse 
Rassenanlagen (diese aber sicherlich am wenigsten!) es mit 
sich bringen. Individualitiiten, die von Anfang an in sich selbst 
verliebt sind und sich tibersch&tzen, die in der Nachbar- 
indiyidualitllt das Minderwertige und Schlechte sehen, die sich 
vor allen anderen durchzusetzen streben und denen am Imben
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der anderen zumeist nichts liegt. Die nationale Sprache schafft 
naturgein&tt die erste Trennung; je mehr sie das bevorzugte 
Organ jeder nationalen Kultur wird, um so weiter ruckt man 
auseinander, und die Eifersucht ftlr Reinheit und fur Allein- 
berechtigung der nationalen Sprache steigt in genauer Parallele 
mit dem Wachstum nationalen Geistes iiberhaupt. Freilich 
wirft gerade hier eine jede neue Erfindung eine neue Plejade 
von Fremdwortern in die nationale Sprache hinein, und man 
konnte schon hier vorgreifend darin ein Sinnbild des wahren 
Verhaitnisses von Weltkultur und Volkskultur sehen. Aber 
nicht nur die Sprache trennt, seit die mitteialterliche Wellsprache 
zuriickgedrangt wird, nicht nur die verschiedenartige Hber- 
lieferung und der Zwang der naturgegebenen Umwelt, sondern 
auch der nationale Geist der V01ker erzeugt nun bewufites 
eigenes Lebon — was bisher unter der Oberflache schlummerte, 
entwickelt sich zu nationalen Eigenschaften von gestaltender 
Kraft — das Formgeflihl des Italieners steht der deutschen 
Freude am Malerischen und Unregelm&fiigen jetzt erst ais aus- 
geprSgtes Schaffensprinzip ebenso gegeniiber wie in anderer 
Riehtung der franzosische Esprit der deutschen Griindlichkeit 
oder dem deutschen Humor, oder die russische grenzenlose 
Phantasie der Niichternheit des Engllinders oder des Amerikaners 
usw. — der „Volksgeist“, wie man einst zu sagen pflegte, 
ubernimmt fortan seine sichtbare Mission in der Weltgeschichte 
der Neuzeit, er schafft und vertieft die v81kertrennenden 
Schranken. Sie trennen nicht nur, weil solche Verschiedenheit 
vorhanden ist, sondern sie trennen vor allein, weil man sich in 
ihr sonnt und im eigenen „Volksgeist“ den Inbegriff der 
Vollkommenheit erkennt, im Gegensatz zu den irrenden 
anderen. In der Tat liegt nun in diesen nationalen
Kulturtendenzen und in diesem nationalen Selbstbewufitsein ein 
gewaltiger Antrieb. Der Wettbewerb der Nationen erzeugt 
immer neue Werte und jene Rastlosigkeit der Arbeit und des 
Fortschritts, die zuniichst noch den „Untergang“ des Abend- 
landes zu yerhindern scheint. Aber jeder rein nationale 
Fortschritt vertieft die Unterschiede der Nationen — werden 
die Sprachen nicht immer schwieriger, je geschmeidiger sie fur 
die Wiedergabe immer feinerer seelischer Erlebnisse werden? 
Lebt nicht jede Nation immer mehr ihr eigenes Dasein, je grOBer 
die Summę ihrer Hberlieferungen wird? Trennt nicht das im 
nationalen Staate verk(Srperte Selbstbewulitsein der V51ker
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immer mehr zur riieksichtslosen Selbstbehauptung und zur 
MilJachtung oder zur Befebdung aller anderen hin? Es ist kein 
Zweiiel, dali dies die eine Linie der weltgeschichtlichen Ent
wicklung ist. Doch dar! soiort daraui hingewiesen werden, 
dafl diese scheinbaren Erschwerungen des Austauscbes zwiscben 
den nationalen Kuituren dureh gleiehzeitige Ver!einerungen der 
Austauschteehnik wieder belioben werden. Die Sprachen werden 
sehwieriger, aber die Technik der Erlernung, die Hersteiiung 
von Hiifsmitteln aller Art, vervollkommnet sich; die immer grohere 
Freiziigigkeit verhindert immer mehr die Absperrung der 
Nationen voneinander usw. Die Kulturver!einerung geht au! 
der ganzen Linie vor sich und nicht nur an der oder jener 
Stelle, und deshalb iindet jeder verstarkte Widei*stand auch 
die verstarkten Mittel zu seiner Bezwingung.

Aber andere, weit groCere, eingeborene Widerstiinde stellen 
sich dem Sichabschliefien der Nationen in den Weg. Zuniichst 
sei jedoch die geschichtliche Tatsache nochmals iestgestellt: die 
Grundlage aller heutigen Kultur des Abendlandes und ihres 
Reichtums ist die Entwicklung der nationalen Kuituren seit dem 
13. Jahrhundert. Wenn man die gegenwhrtige Kultur der 
groOen Kulturv01ker ais „Vollkultur“ bezeichnen dari, ais be- 
wuflte Leistung gesteigertster Kralite, so ist damit auch die ent- 
seheidende Rolle der nationalen Kulturgrundlage anerkannt. 
Der Gedankengang, dafi man sich deshalb nur au! die Pflege 
der nationalen Kultur zu werfen habe, erscheint folgeriehtig — 
liegen nicht hier die Wurzeln der Grofie? Und je mehr die 
deutsche Nation zu Unrecht der schlimmsten Taten beschuldigt 
worden ist, um so starker mutite sich das nationale Seibstgefiihl 
dagegen aufbaumen und seinen Wert in sich selber suchen. 
Der Krieg hat solche Stimmungen aber nur verstarkt, nicht 
erst geweckt — sie waren langst ais Ausfluli bestimmter 
Richtungen des nationalen Lebens vorhanden, und sie iuhrten 
schon langst den erbitterten Kampf gegen alles Erem de. Sie 
warfen dem eigenen Volke vor, nachgiebiger ais irgendein 
anderes gegeniiber fremden Einfliissen zu sein, und sie rechneten 
in der deutschen Geschichte nach, wann im groflen die deutsche 
Kultur zwecklos preisgegeben worden sei: sie warfen es dem 
Boniiatius vor, das deutsche religidse Leben an das orientalisch- 
romische Christentum gebunden zu haben, sie sahen in der Auinahme 
der italieniscken Renaissance am Ende des 15. Jahrhunderts 
den Abbruch einer verheifiungsvollen Entwicklung deutschen
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Lebens, und sie rieben sich auch an dem Neuhumanismus der 
Klassiker, der zu Weltbiirgertum und mangelndem Patriotismus, 
insbesondere Goethes, gefiihrt hatte. Nun ist gewifi, dafi das 
deutsche Volk zu Zeiten in h&filicher und wiirdeloser Weise 
dem Fremden nachgelaufen ist — die Nachahmung alles Fran- 
zOsisehen im 17. und 18. Jahrhundert ist das unbestreitbare Bei- 
spiel daitir. Aber nieht nur, dafi andere Nationen es Shnlieh 
getrieben haben, auch innere Grilnde lassen sich dafiir aniuhren. 
Jacob Burckhardt hat im Hinbliek auf das Eindringen des 
Humanismus in das deutsche Leben mit Recht gesagt: wiire 
etwas Besseres dagewesen, so hatte es sich nicht verdriingen 
lassen. Die Auslanderei ist zumeist ein Zeichen liir das Ver- 
sagen der nationalen Kulturkrafte, und die Ursachen daitir 
liegen nicht so sehr in dem schuldhaiten Mangel an National- 
geiiihl, sondern in der Ersehutterung dieses Nationalgefiihls 
durch schwere Schicksalsschiage, wie z. B. der dreifiigjahrige 
Krieg einer war. Mit moralischem Mafistabe lassen sich die 
Notwendigkeiten der Geschichte nun einrnal nicht messen.

Aber nicht nur der Zwang der geschichtlichen Entwieklung 
hat das nationale Kulturleben zu Zeiten aus seiner Bahn ge- 
worien, sondern dieses Kulturleben war iiberhaupt niemals 
rein national und konnte es nicht sein. So wenig wie es reine 
Rassen gibt, so wenig gibt es rein nationale Kulturen. Schon 
der Umstand, dafi die Nationalkulturen der abendlhndischen 
Volker aus der rnittelalterlichen Weltkultur hervorwuchsen, 
mufite sie von Haus aus mit einem internationalen Erbteil be- 
lasten. Sie alle sind aui christlichem Boden entstanden und 
haben infolgedessen den Universalismus des Christentums in 
sich aufgenommen. Daneben aber gelien zahlreiche andere 
Elemento dieser Weltkultur in die Nationalkulturen hiniiber und 
bestimmen weithin das Werden der neuen Kriifte. Sodann 
aber lebten und leben diese germanisch-romanischen Volker 
in einer so unlosbaren Verbundenheit, dafi sie sich auf Schritt 
und Tritt beriihren und beeinflussen mufiten. Leopold Rankę 
hat diese Einheit der germanisch-romanischen Volker schon 
vor 100 Jahren festgestellt und erlllutert: in Politik und Wirt- 
schaft, in Religion und Kunst, in Wissenschaft und gesellschaft- 
lichen Lebensformen gab es nicht nur gemeinsame Grundformen, 
sondern auch durch ununterbrochenen nachbarliehen Austausch 
eine Verwandtschaft alles Lebens, die das nationale Sonderleben 
vor starrer Abgeschlossenheit bewahrte. Es ist dasselbe Ver-
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h&ltnis, wie es in jedem Kulturkreis auitritt: das Leben seiner 
Nationen ist nicht irei zu eigener Gestaltung, sondern bedingt 
durcb den Austauseh, den die Verwandtschalt mit sieli bringt.

Der Beweis dafiir ist leickt zu iiihren. Deutschland hat in 
dem Augenblicke, wo es der mittelalterlichen Weltkultur ent- 
wiiehst, die iranzOsische ritterliebe Kultur mit ihrer Dichtkunst 
und gleich nachher die franzosisehe Gotik aufgenommen; am 
Ende des 15. Jabrhunderts den Humanismus und die Kunst 
der italienischen Renaissanee, naeh dem dreifiigjahrigen Kriege 
die iranzdsische Kultur, im 18. Jahrhundert die englisch-iran- 
zdsische Auiklarung und bald nachher im Neuhumanismus von 
neuem die Antike, das 19. Jahrhundert bringt vor allem auf 
kiinstlerischem Gebiete eine Aufnahme von allem und jedem, 
was einmal in der Weltgeschichte Stil war. Die andern Yolker 
des Abendlandes haben die gleiche Entwicklung durchgemacht: 
Italien oder England, Erankreich oder Spanien haben unter 
mannigiach verilnderten und oft giinstigeren Bedingungen 
iremder Beeinllussung ebenso oiien gestanden. Die durch das 
Werden nationaler Kulturen liervorgerufene Trennung wird a!so 
durch die innere Yerwandtsehait und die stetige Beriihrung in 
weitem Maile abgeschwilcht. Es ergibt sich hier ein geschichtliches 
Gesetz: innerhalb eines Kulturkreises, wie z. B. des abend- 
landisehen, wandert jeder wichtigere geistige, kiinstlerische, 
politische, wirtschaftliche, religidse oder gesellschaftliche Fort- 
schritt von einem Volke zum andern; die Rezeptionen fremden 
Gutes stehen nicht im Belieben der einzelnen, sondern sie sind 
geschichtliche Notwendigkeiten, und der Wettbewerb der be- 
teiligten Nationen beschleunigt diese Rezeptionen, weil keine 
hinter der anderen zuriickbleiben und alles Neue deshalb soiort 
zu eigenen Gunsten verarbeiten will. Wie bei den Rassen lag 
immer in der Mischung der stiirkste Antrieb zu neuen 
Leistungen. Und jede Isolierung einer nationalen Kultur ist 
unmoglich — so wenig wie man den isolierten IJandelsstaat 
heute gestalten konnte. Wird er erzwungen wie im Weltkriege, 
so spiiren wir die Unmdglichkeit seiner Dauer. Wenn aber 
schon in friiheren Jahrhunderten der Austauseh der abend- 
liindisehen Nationen unaufhOrlich lebendig war und unlosbare 
kulturelle Gemeinschaften schuf, um wieviel stlirker mufi dies 
heute der Fali sein, wo der moderne Verkehr eine Freiziłgigkeit 
der Mensehen und der Gedanken geschaifen hat, die man recht 
cigentlich ais das Lebenselement der Gegenwart bezeichneu
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kann. Jeder wichtige neue Gedanke durcheilt blitzartig die Welt 
und besehaftigt Menschen aller Erdteile zu gleicher Zeit und in 
gleicher Weise, und die Welt von heute hat zudem Hunderte 
von Einrichtungcn geschaffen, um den Austausch der V51ker 
untereinander umfassend und nachlialtig zu machen. Die Er- 
schliefiung der Welt wirtschaftlich und geistig durchzufiihren, 
ist uberall das Anliegen der Kulturnationen, und wie es die 
Wirtschafter in ihrem Bereiche tun, so die Gelehrten und die 
Verieger in dem ihrigen1).

Und liegt nieht andererseits in jeder nationalen Kultur ein 
innerer Drang, sich iiber die eigenen Grenzen hinaus zu ent- 
wickeln? Schon der Wille, die Welt aulierhalb kennen zu lernen, 
sprengt den streng nationalen Rahmen, denn jede wahrhafte 
Erkenntnis schafft sofort neue Maflstabe fur das Eigene, Wert- 
schatzung fur Fremdes, und den Versuch einer Verbindung des 
Eigenen und des Fremden. Bezeichnend dafiir ist, wie alle neu 
entstehenden Nationalkulturen des Abendlandes die Antike an 
ihrer Wiege stehen haben, und wie Italien, Deutschland und 
England damals gleiehmiiCig von Frankreicb beeinflufit worden 
sind, und keine dieser Nationen macht sicb denn jemals ganz 
frei von der Beinflussung durch seine Nachbam oder durch 
iiltere Kulturiiberlieferungen. Der menschliche Erkenntnisdrang 
bat sich niemals an die Grenzen der Lander und der Sprachen 
binden konnen, sondem es liegt in seinem Wesen, die Wahrheit 
in aller Welt, bei Freunden und Feinden, zu suchen. Jede 
nationale Kultur strebt also, von einer gewissen Entwicklungs- 
stufe an, iiber sich selbst hinaus und fiihrt damit ihrem Eigen- 
gut internationale Teile hinzu. Wo die Gefahr fur dies Eigen- 
gut beginnt, wird schwer abzugrenzen sein — man wird den 
deutschen Shakespeare, den deutschen Dante, den deutschen 
Homer schwerlich ais eine „Uberfremdung" bezeichnen konnen. 
Der Weg zur Uberfiihrung der nationalen Kulturen in ein 
internationales Becken steht uberall unverschliefibar offen, und 
ein Abschlufl ist unmdglich.

Stehen wir aber damit in unserer Zeit vor einer neuen 
Weltkultur, die die nationalen Kulturen mehr und mehr in sich 
aufnimmt und sie damit versiechen liłBt? Wird ais ihr Ausdrucks-

]) Es ist dabei vor allem an solche Verlage zu denken, die sich 
z. B. auf die Erschliefiung Englands (Tauchnitz-Edition) oder Japans, 
Indiens usw. einstellcn und damit planmaCig den Austausch fordem.
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mittel eine Weltsprache entstehen, in dereń Bann schon hente 
mancher traumt, und wird damit der starkste Schutzwall der 
nationalen Kulturen verschwinden? Steuern wir nnbewiil.it in 
die Zeiten des ausgehenden Altertums hinein? Noch sind wir 
nieht so weit, und die nationalen Kulturen der Gegenwart 
denk.en wobl kaum daran, zugunsten einer kiinitigen Welt- 
kultur abzudanken. Innerhalb der Wirklichkeit liegt nur die 
Frage, ob es neben den Nationalkulturen iiberhaupt eine Welt- 
kultur gibt und was fur ein Verhaltnis sie ihnen gegeniiber zu 
beanspruchen hat.

Die Frage nach dem Yorbandensein einer Weltkultur 
erscheint iiberfliissig — ist nieht selbstverst&ndlich der Begriff 
erst aus dem Vorbandenen entwickelt? Aber man braucbt nur 
an den Begriff der Weltgescbicbte zu denken, um sieh die 
Scbwierigkeiten klarer Begriffsbestimmung deutiich zu machen. 
Solange man ais Weltgeschichte den Zeitraum von der Bibel 
bis zur Gegenwart, vom alten Orient iiber die Mittelmeerperiode 
zur abendliindiscben Neuzeit nahm, war die Frage zugunsten 
des europ&ischen Selbstbewufitseins glatt gelost. Je mehr aber 
Ostasien, Indien und das alte Amerika ihren Piatz in einer 
Weltgeschichte forderten, ging notwendig aller Zusammenhang 
verloren; es entstanden Weltgeschichten auf „geographischer 
Grundlage“, also mit Verzicbt auf inneren Zusammenhang. Ein 
Nebeneinander der grofien Kulturkreise der Geschichte blieb 
allein tibrig, dem man durcb allgemeine, gleichartige Gesetze 
der geschichtlichen Entwicklung Einheit aufzuerlegen trachtete. 
ZunUchst aber war Weltgeschichte nichts anderes ais die Addition 
verschiedener Kulturkreisgeschichten geworden.

Der Begriff der Weltkultur steht in Gefahr, nichts Besseres 
zu sein. Ist er mehr ais eine Addition der nebeneinander 
bestehenden nationalen Kulturen? Gibt es irgendwo auf der 
Erde ein Gebiet mit Weltkultur? Wenn nieht, wo ist dann ihr 
fester Boden, und wo sind die wahren Quellen ihres Lebens? 
Woher nimmt sie die geistige Einheit, die jede Nationalkultur 
aus ihrem eigenen Heimatboden zieht?

In der Tat ist Weltkultur zuniichst einmal eine bloOe 
Addition: die Summę der nationalen Kulturen in dieser irdischen 
Welt kann ais Weltkultur bezeichnet werden. Dann aber wiirde 
ihr selbstverstandlich je des eigene Leben fehlen, und der Be
griff Weltkultur entbehrte jeder Geistigkeit. Aber man fiihlt 
sofort, daC mit dieser ersten Bestimmung — die an sich richtig
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ist — der Sache nicht Genilge getan ist. Es gibt etwas uber 
den nationalen Kulturon, was heimatlos ist und dennoch lebt, 
verbindet und beeinfluflt, was grofier ais jede nationale Kultur 
ist — wie die Menschheit gro/ier ist ais jede einzelne Nation. 
Die Menschheit? Ist sie niclit ebenso eine bloBe Addition der 
yorhandenen V81ker, ein ewig gebrauchter Begriff ohne Sinn 
und Wirklichkeit? Auch sie ist in einer Hinsicht nur eine 
solcbe Addition, aber in anderer, uns gleichmhBig gelftufiger, 
ein bober Begriif vom Menschentum, ein grofies Soli, yergleich- 
bar jenen bochsten Typen von Menschentum, wie etwa Diirer 
sie in seinein Kupferstich Adam und Eva, oder in seinen Vier 
Aposteln der Miinchner Pinakothek oder Michelangelo sie in den 
meisten seiner Skulpturen gesckaffen hat. „Der Menschheit Wiirde 
ist in Eure Hand gegeben, bewahret sie!“ Was hochstes 
Menschentum zu sein und zu leisten yermag, wird ais Forde- 
rung aufgestollt — im yollsten Gegensatz zu der blolien Summę 
des Menschlichen (wobei das Ethos ja sehr leicht einmal im 
Gemeinen unterzugehen yermag!). In dem Begriffe Weltkultur 
liegt eine ahnliche Forderung beschlossen: es handelt sich dabei 
um das, was allen Menschen ais hOchste Kulturwerte gemeinsam 
sein sollte. Man kOnnte in einem Bilde sagen: es sind die Berg- 
gipfel, die ein Nebelmeer iiberragen, es sind die Leistungen der 
nationalen Kulturen, die sich Weltgeltung erzwingen und die, 
weil sie vom typisch Menschlichen ausgehen, zum Gemeingute 
aller Nationen werden kOnnen. In ihnen yerschwindet das 
r&umlich wie das zeitlich Bedingte — jede Nation und jedes 
Zeitalter yermag sie fiir sich zu beanspruchen. Es steht also 
alle Weltkultur mit einem FuŁie im Bereiche irgendeiner National 
kultur, denn werden kann sie nur auf einem konkreten Boden; 
-aber sie wiichst, ohne sich von ihm loszulosen, dariiber hinaus. 
Homer und Plato und Phidias bleiben urgriechisch und sind 
doch Teile einer Kultur, die allen hoherstrebenden Menschen 
gemeinsam geworden ist. Man kOnnte alle jene GroCen nennen, 
dereń Werke Bildungsgut aller Volker geworden sind: von 
Homer bis zu Goethe, von Plato bis zu Kant, von Phidias bis 
zu Rembrandt, von Sophokles bis zu Shakespeare und Schiller, 
von Euripides bis zu Molibre, von Thukydides bis zu Rankę 
usw. usw. — dann hiitte man die Tr&ger der Weltkultur vor 
sich. Es sind schlieClich aber nicht nur die ganz GroBen — 
wie viel Kleinere ragen Uber die Schranken der Nationen 
hiniiber und geben auch den Anderssprechenden Genufl und
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Erhebung! Die Grenzen zwischen Weltkultur und National- 
kultur sind also keineswegs straii gezogen, sondern vielmehr 
elastisch — wo immer grofies Sehopferisckes sich regt, wird es 
nach iibernationaler Geltung streben. Nicht etwa nur, dafi ein 
gn&diges nationales Selbstbewufitsein den andern Volkern von 
seinen Schatzen abgibt, sondern das Schopferische an sich strebt 
— ziun MiBvergnugen vieler, die es nicbt begreiien — von 
Aniang an iiber die Nation hinaus, weil es immer in das typisch 
Menschliehe hinaus streben mup. Das grofie SchOpferische ist 
national nach seiner Heimat, national nach seinem autieren und 
inneren Wesen, iibernational menschlich aber nach seinem Ziel. 
Wo das Menschliehe und damit das Gottliche in seiner Tiefe 
erfaBt ist, fallen notwendig die Schranken der nationalen 
Kult uren. Deshalb haben alle grofien Religionen, aucb wenn 
sie noch so sehr national in ihrer Entstehung sind, den Drang 
nach Universalismus und Internationalitat, denn so oft das 
GOttliche auch national verengert wird, so urnotwendig mufi es 
doch auf das Ganze der Menschheit geriehtet sein. In dem „einen 
Hirten und der einen Ilcrde “ liegt zwar eine geschichtliche Un- 
mOglichkeit, aber ein dem Wesen des ReligiOsen mit Zwang ent- 
springendes Ideał. Indem sich das Judentum zum Christentum er- 
weiterte, verziehtete es in seinen reichsten Geistern auf die nationalen 
Schranken; die national-jiidische Religion, die dennoch blieb, ver- 
zichtete eben damit auf Weltgeltung und Kraft der Ausbreitung.

Aber damit ergeben sich auch Gebiete der Weltkultur, die 
nicht nur die Gipfel der nationalen Kulturen umfassen, sondern 
hinunterreichen bis an die Wurzeln aller Kultur. Das ReligiOse 
nimmt wohl nationale Formen an, aber es will grundsatzlich 
Menschheitskultur sein — wo man es zu nationalen Zweclcen 
umformen und mifibrauehen will, verliert es soiort den Charakter 
des ReligiOsen. Der Unsinn einer Wotansreligion ist politiseh, 
nicht religiOs gewollt. Auch die Kunst tragt ebenso eine nationale 
wie eine internationale Seele in sich, und die Wissenschaft ist 
in nationaler Abgrenzung nur auf ganz wenigen Gebieten denk- 
bar. Wohl unterscheiden sich die einzelnen Nationen in der 
Artihres wissenschaftlichenBetriebes, aber sie lebennotgedrungen 
in einer International en Sphkre des Austausches, des Voneinander- 
lernens und des SichergSnzens. Wer kann sich Medizin und 
Naturwissenschaften heute noch ohne solchen internationalen 
Austausch denken? Oder yielmehr: wie kOnnten diese Gebiete 
leben ohne den internationalen Austausch?
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Was im vorangehenden nationale Kultur genannt wurde, 
verliert also bei niiherer Priifung den Charakter des Abge- 
schlossenen: je inhaltreicher es ist, um so weniger wird es sich 
von der ubrigen Welt absehlieBen lassen. Und so entsteht, 
heimatlos, eine Sphare von Kultur, die aus den Nationen heraus- 
wachst und allen gemeinsam geliort. Diese Weltkultur lagert 
iiber den Nationen wie der Himrnel iiber der Erde, und sie ist 
ebensowenig bestimmbar wie dieser Himmel. Sie ist von hdchsten 
Kulturwerten erfiillt, die alle zugleich einer Nation gehdren und 
dereń hOchster Stoi z sind; die Weltkultur ist eine Auslese 
nationaler Werte, eine Sammlung von Edelsteinen aus aller Welt.

Diese Sphilre, Weltkultur genannt, entsteht, weil es tatslichlieh 
iiber dem Nationalen etwas allen Nationen Gemeinsames gibt: 
das Mensehliehe an sich und das erstrebenswerte kćichste Mensch- 
liche. Etwas anderes aber kommt hinzu. Von wenigen Aus- 
nahmen abgesehen findet sich dieses hochste Mensehliehe nicht 
unter den irdischen Menschen, sowenig wie der Durersche 
Idealmensch — Adam und Eva — auf Erden zu finden ist. Er 
entsteht nur durch die Arbeit der kiinstleriscken oder der 
philosophischen oder der religiosen Phantasie. Was die Nationen 
besitzen und zu entwickeln vermogen, ist fast immer nur ein 
Teil des Ideals. Entwickeln die Nationen ihr Eigenes, ihr durch 
Umwelt und Geschichte bedingtes Eigenes, so mufi es stets ein- 
seitig seim Es kann grol.S sein, denn zum Wesen des Grofien 
gehort die Einseitigkeit, aber es wird kaum jemals der Inbegriff 
alles grofien Lebens sein und deshalb auch nicht der Weisheit 
letzter Schlufi. Das hochste Leben der Nationen wird die 
Entwicklung ihrer besonderen Indmdualitilt zur Vollkommenheit 
sein. Aber wer wird sagen kdnnen, dafi eine solche Individualitilt 
der Mensclh sei? Wohl sagen es die Nationen gern von sich 
selber, aber keine wird es der anderen zugeben, sondern die 
eigene Individualitat wird nur zu leicht ais das vollkommene 
Menschentum genommen werden. „Und es soli am deutschen
Wesen einst die ganze Welt genesen---------- !“ Erst in der
SphSre der Weltkultur, wo sich die hfichsten Werte der ver- 
schiedenen Nationen vereinen, entsteht der reinere Begriii Mensch, 
von gerechteren Richtera nachgeprtiit, die alle nationale Enge 
hinter sich gelassen haben. Es sind nicht Richter, die urteilen, 
sondern die in ihren Werken solches Menschentum, sich gegen- 
seitig beriihrend und nahe erganzend, geschaffen haben. Hier 
enthiillt sich dem Suchenden und Sehenden der Mensch ais
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hbchstes Ziel des Lebens, vielleicht auch, in klassischer Schilderung. 
nur der Menscb, wie er ewig war und ist. Aus allen Nationen 
wachst dem prometheisehen Geist liier ein Teil zu und aus ge- 
trennten Individualitaten entsteht der Typus Mensch. Womit 
zugleicb der Beweis gefiihrt ist, dafi alle Nationen mit ihren 
Kulturen ein Teil der Vollkommenlieit sind, nicht aber die Yoll- 
kornmenheit selber. Erst aus der Vereinigung ihrer hbchsten 
Krafte entstebt, was sie bereits zu besitzen glauben und doch 
nicbt besitzen. Freilieh ist damit zugleich das hochste Mensch- 
liebe aus dem konkreten Leben in den Bereich des Ideals ver- 
legt, und man weifi nicht, ob es jemals aui dieser Erde Gestait 
gewinnen wird. Das Weltratsel entzieht sich auch hier jeder 
LOsung.

Das Reieh der Weitkultur triigt somit einen stark meta- 
physischen Charakter. Es ruht auf hohen schlanken Siiulen 
iiber den nationalen Kulturen, w&hrend diese mit sohweren, 
festen Mauern aus ihrer heimischen Erde herausgewachsen sind. 
Aber jede der Sśiulen steht irgendwie innerhalb einer nationalen 
Kultur. Oder gibt es einzelne Gebiete, die von Anfang an 
Weitkultur sind, wie etwa die Religion oder der sozialistische 
Intemationalismus oder der Pazifismus? Es wurde von der 
Religion bereits gesprochen — sie tr&gt den iibernationalen 
Drang besonders stark in sich. Aber kann sie anders ins Leben 
eintreten ais von einer nationalen Grundlage aus? Ist das 
Christentum in seiner Entstehung nicht jiidisch, in seiner abend- 
liindischen Entwicklung nicht rornisch, der Islam arabiseh? Wie 
wir nur ais Glieder eines bestiminten Volkes geboren werden 
kbnnen, so ist auch jedes Erzeugnis der Kultur primar national, 
und spiiter erst kann ein Wachsen iiber die Nation hinaus be- 
ginnen. Die nationalen Kulturen sind also Vorbedingung fur 
jede Weitkultur, wie der Baum fiir die Friichte oder wie der 
Unterbau fiir die Kuppel.

Damit ist im Grunde dem Gegensatz zwischen nationaler 
Kultur und Weitkultur die Spitze abgebrochen. Die Weitkultur 
lebt von den nationalen Kulturen, und diese mlissen in der 
Weitkultur ihre letzte Vollendung sehen; denn das Ziel der 
Entwicklung ist nicht der deutsche oder der franzosische oder 
der englische Mensch, sondern d e r  Mensch. Nur eine National- 
kultur, die sich iiber ihre hOchsten Aufgaben nicht klar 
geworden ist, wird solcher Zielsetzung widerstreben. Aber 
man kann sehr leicht den Nachweis fiihren, daB die Yorklimpfer
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einer nur nationalen Kultur nirgends die wałircn geistigen 
Piihrer einer Nation sind, und jedenfalls nirgends auf die Dauer, 
denn die BeschrUnkung auf die Nation ist kein sachliches Prinzip 
des geistigen Lebens, nicbt aus dem Geistigen heraus entwickelt, 
sondem ein nationalpolitisches, wobei der grundslitzliche Irrtum 
in der Annahme einer isolierbaren und an sich vollkommenen 
Nationalkultur liegt. Das Richtige in solchem Gedankengang 
ist nur das eine: dafi namlich jede iibertriebene Auslanderei, 
jeder dasEigene verkennende oder mifiachtendelnternationalismus 
yerwerflieh ist. Denn solcke Gesinnung iibersieht — soweit sie 
nicht iiberhaupt nur kritiklose und zweeklose Hingabe an 
Premdes ist — die Voraussetzungen jeder Weltkultur in den 
nationalen Kulturen genau in dem gleichen Mafie, wie die 
umgekehrte Ansckauung das Wesen der Weltkultur ais Voll- 
endung der nationalen Kulturen verkennt. Das notwendige 
Gleiehmafi festzustellen und liir eine organische Entwicklung 
festzuhalten ist die Aufgabe. Vielleicht bandelt es sieli bei den 
denlcenden Gegnern eines kulturellen Internationalismus mehr 
um dieses Gleiehmafi ais um die yollige Verwerfung des Uber 
nationalen. Man yerwirft z. B. von einem spezifisch deutschen 
Kulturstandpunkt aus die grofien Rezeptionen unserer Geschichte. 
Wo man sich an das Christentum nieht heranwagt, yerwirft man 
doch die Heriibernahme der italienischen Renaissanee oder die 
Wiederaufnahme der Antike im Zeitalter der Klassiker. Die 
jiingste Modę auf diesem Gebiete ist die Verwerfung der Auf- 
klśirung und alles „ Westlertums*. Es lhfit sich hie und da 
gewifi streiten iiber die Ausdehnung einer kulturellen Rezeption 
— sie kann die gebotenen Grenzen iiberschreiten. Aber alle 
grofienRezeptionen sind geschichtlieheNotwendigkeiten, geboren 
aus jener Austauschsnotwendigkeit zwisehen den Nationen, aus 
jener Gemeinschaft, die das wertyolle Neue sofort von Volk zu 
Volk weitergibt. Es konnen dadurch Keime unterdriiekt werden, 
die plfitzlich in den Schatten hochaufschiefiender Pflanzen 
kommen. Aber weil das geistig Neue unaufhaltsam ist (wie 
jede zeit- und kraftsparendeEntdeekung!), so kann dem Keime 
zuliebe nicht der yergebliche Kampf gegen das unaufhaltbare 
Sthrkere gefiihrt werden. Mag der „gotische Mensch“ vom 
Humanismus zerdrtickt worden sein — er war dieser fremden Kraft 
gegeniiber offenbar minderwertig und lebensunfahig, und so 
Stelle man ihm nicht das Horoskop zerstorter kiinftiger GrOfie. 
Dankt man dem Humanismus eine der festesten Stiitzen der
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Keformation, dankt man ihm die Grundlegung neuer Wisseuschaft, 
dankt man seiner kunstlerisehen Schwester die Beireiung der 
deutschen Kunst vom Iiandwerkertum nnd ikrę Erhebung ins 
Allgemeinmenscbliche, so ist diese Rezeptión gerechtfertigt nicht 
nur dureh ihr siegreiches Dasein, sondern aueh mehr nock dureh 
ihren inneren Gekalt. Das Gleicke ware vom Neukumanismus 
und seiner Aufnahme in die deutsehe Kultur zu sagen, von 
Lessing undWinckelmann, von Schiller und Goethe, von Schinkel 
und Klenze usw usw. — aber es ist zuletzt Zeitvergeudung, 
die Notwendigkeiten der Geschiehte, die gerade unserer Nation 
so viel an kultureller Erhebung gebracht haben, gegen die 
Yorwurle der Geschichtskritiker zu verteidigen.

Gerade den Deutschen mufi man es sagen, dali sie iiber 
augenblicklicher Not sich den Blick nicht triiben lassen fur die 
Grundelemente ihrer Geschiehte. Die Lagę in der Mitte des 
Kontinents hat sie aufnahmefahiger werden lassen ais andere: 
der Universalismus ist ihnen zur zweiten Natur geworden. 
Aber was fur eine tlbertreibung wSre doch die Behauptung, 
dal.! dieser Universalismus die nationalen Kral te ertbtet oder 
gesehwacht hatte! Er hat sie in Wahrheit gestarkt, wie die 
Gestalten unserer Grdfiten beweisen, die durch ihren Dniversalis- 
mus Vorkampfer deutscher Kultur in der Welt geworden sind: 
Diirer, Bach, Beethoven, Goethe1). Das rezipierte Fremde ist. 
zuletzt immer der deutschen Kultur eingegliedert, von ihr ins 
Deutsche umgebildet und zur deutschen ErhOhung verwendet 
worden. Wer sich vor solchen (unvermeidlichen) Kezeptionen

r) Es ist doch bezeichnend, dafi selbst ein Romantiker wie 
Eichendorff diesen Sachverhalt kannte und billigte. Er sagt: „Ideen 
lassen sich nicht in Provinzen einfangen und begrenzen, sie sind 
ein Gemeingut der Mensclilieit und greifen iiber die einzelnen 
Nationen hinaus. Daher hat das deutsehe Volk auch, auf Unkosten 
seines Patriotismus und Nationalgefiihls, einen bestandigen Drang 
nach dem Weltbiirgertum verspiirt. Sehr begreiflich; wir wollen 
die g an ze  Wahrheit und finden sie natiirlicherweise weder bei 
uns noch bei unseren Stammesverwandten geniigend ausgeprkgt, 
wir greifen daher, wo irgendein Lichtblick aufleuchtet, in die Ver- 
gangenheit, in die Fremde . . . Aus jeder dieser Invasionen ins 
Ausland und in die verschiedensten Zeiten ist uns doch immer eine 
Beute geblieben, und so haben wir ohne Zweifel in Kunst und 
Wissensohaft nach und nach einen weitschichtigen Besitz und eine 
universelle Umschau erfochten wie keines der mitlebenden Vblker. 
Wir Sind die geistigen Erben faśt aller gebildeten Nationen."
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fremden Gutes fiirohtet, besitzt kein Vertrauen zur Kraft der 
deutschen Kultar. Wie soli dann diese Kultur uns iiber die 
V01ker erheben, wenn sie wirklicb jedem fremden Drucke 
unterlage?

Wir erkennen das Gesetz unserer Geschichte und aller Ge- 
schiehte in seiner Unabanderlichkeit und in seinem Segen an 
und lassen uns iiber die Nation hinaufgeleiten in die Bezirke 
eines von unserem Kulturwillen geformten reifsten Menschen- 
tums. Ob es erreichbar ist oder nicbt — es mufl das unverriiek- 
bare Zieł unseres Strebens bleiben, wenn anders wir gerade die 
nationalen Kulturziele auf ihre hochsten MOglichkeiten richten 
wollen. Die Nationen sind der fruchtbare Nahrboden ihrer 
Kultur, aber so lange sie aufwUrts streben, wird sie der Drang 
nach Obernationalem, Reinmenschliehem, naeh hdchstem Mensch- 
heitswerten, also naeb Weltkultur erfiillen. Nationale Kultur 
und Weltkultur sind nicht Gegensatze, sondern die beiden Teile 
eines Ganzen.

Leipzig. W alter Goetz.

WIRTSCHAFTSLAGE UND LITERATUR.
Vortrag, gehalten bei der 55. Versammlung deutscher Philologen 
und Schulmlinner in. Erlangen (29. September bis 2. Oktober 1925).

Zwei Wege stehen nach wie vor der Literaturwissenschaft 
ofien: der eine betraehtet die Literaturwerke ais Kunstwerke, 
wertet sie iisthetiseh, an und fur sich, oder ais Stufen einer 
Entwicklungsreihe, der andere verbindet sie mit der allgemeinen 
Kultur ihrer Zeit, siekt in ihnen Aufierungen einer bestimmten 
Zeit und eines bestimmten Volkes, sucht aus ihnen die vor- 
herrsehenden Ideen ihrer Epoche herauszufinden oder den 
Charakter des Volkes, dem ihre Schtipfer entstammten. Diese 
letztere Riehtung gewinnt im Zusammenhang mit dem Sehlagwort 
vom „Kulturunterricht" gerade bei der Betrachtung fremder 
Literaturen neuerdings die Oberhand und wird von den im 
praktischen Leben stehenden Sehulmlłnnern ais fiir den neu- 
philologischen Unterricht allein fdrdernd besonders gewiinscht. 
Sie sagen wohl mit Recht, daB der Schiiler, der stets noch mit 
dem Verstiłndnis der fremden Sprache zu kampfen hat, nie zu 
asthetischer Wertung fremdsprachiger Literatur vordringen 
kann und wollen diesen gewiO fiir einen „Kulturunterricht" auch 
ndtigen Teil derGeistesbildung lieber den Germanisten uberlassen.
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Man mufi sich freilich bei dieser Art von Literaturbetrachtung 
vor Einseitigkeit hiiten. Ełn Literaturwerk ist ja nicht schlechthin 
ais zeitlich und kulturell allein bedingt anzusehen. Von ihrer 
Zeit nicht verstandene Dichter und Schriftsteller sind bekanntlich 
nicht selten. Individualitaten sind nicht nur Produkt ihrer 
Umgebung. Anderseits ist aber auch der Kulturzustand einer 
Zeit etwas Komplexes, der sich keineswegs auf eine einfache 
Formel bringen lafit. Nur zu leicht gerht der Forscher in die 
Versuchung, eine von ihm fur eine Zeit ais auffhllig gefundene 
Erscheinung ais primare Ursache literarischer Eigentiimliehkeiten 
aufzufassen, wahrend fiir diese daneben auch andere Grunde maO- 
gebend sein kcinnen. Schiicking hat neuerdings (Die Soziologie 
der literarischen Geschmacksbildung, Miinchen, Iiosl & Co. 1923, 
Philosophische Reihe, 71. Band) darauf hingewiesen, dafl die 
Literatur einer Zeit in weitem Umfange durch den Geschmack 
•des Leserpublikums bedingt ist. Die gesellschaftlichen Zustande, 
aus denen er den Geschmack zu erkl&ren versucht, sind aber 
durchaus noch nicht etwas Primares, sie sind vor allem bestimmt 
durch die wirtschaftliche Lagę des Volkes ais ganzen und seiner 
Teile, der Schichten der Gesellschaft. In ihr spiegeln sich auch 
politische Tatsachen, wie Eroberungen, Kriege. Dariiber hinaus 
ist noch zu bedenken, dali die Wirtschaftslage an und fiir sich, 
•ohne Riicksicht auf etwaige andere Faktoren, die das Gesellschafts- 
bild bestimmen, auf die literarische Produktion EinfluO gewinnen 
mufi, denn, wie Schiicking ebendort (bes. S. 23) mit Recht hervor- 
faebt, geht die Kunst nach Brot. Und endlich, das alte Sprich- 
wort, „Primum vivere, deinde philosophari“ gilt auch fiir die 
Kunst. Menschen, die von friih bis spat zu arbeiten haben, um 
sich das nackte Leben zu erhalten, finden keine Zeit zum Erzahlen, 
zum Betrachten, aus dem allein ein Dichten werden kann, noch 
weniger zum Aufzeichnen, wodurch das Dichtwerk zur „Literatur* 
wird. Ein gewisser Wohlstand, eine gewisse auskommliehe 
Bequemlichkeit des Volkes ais ganzen oder der Schichten, die 
zu „Tragern" der Literatur werden sollen, ist notig, damit eine 
solche iiberhaupt entsteht.

Aus einem Studium der Wirtschaftsgeschichte wird also der 
Literarhistoriker auch mancherłei lernen kbnnen. Ich gehe 
daher im folgenden die englische Literatur nach Erscheinungen 
durch, die mir im Zusammenhang mit der Wirtschaftslage der 
Zeit erklUrbar erscheinen. Ich bin mir wohl bewufit, damit 
nicht lauter Neues zu bieten, denn gelegentlich wurde ja auch

Dl« Nen«r«n Spraoh«n. Bd. XXXIV. H. 1. 2
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in bisherigen Darstellungen der Literaturgeschichte Englands 
die Wirtschaftslage mitberiicksichtigt. Ieh glaube auch durcliaus 
nicht etwa, damit auf die einzigen Griinde liinzuweisen, die iiir 
die literarische Entwicklung in einer bestimmten Richtung hin 
maBgebend waren. Aaf diese Zusammenhlinge einzugehen, 
erscheint mir aber immerhin der Miihe wert. Auf Einzelwerke, 
die deutlich aus den wirtschaftliehen und den duręh sie bedingten 
sozialen Verhaltnissen ihrer Zeit zu erklSren sind, wie etwa 
Langlands Gedieht, die verschiedenen politischen Gedichte der 
yerschiedenen Perioden, die sozialen Romanę und Gedichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts, gehe ich dabei nicht ein, ihr 
Zusammenhang mit der Wirtschaftslage ist klar und seit jeher 
erkannt gewesen. Die wirtschaftsgeschichtlichen Tatsaehen 
entnehme ich den grundlegenden Werken von W. Cunningham , 
Growth of English Industry and Commerce (I, 5. Aufl. Cambridge 
Univ.Press 1912, auch deutsch von H.W ilmanns, Halle, Niemeyer 
1912, II & III, Cambridge 1921) und fur die altere Zeit 
G. B rodnitz, Engl. Wirtschaftsgeschichte I, Jena 1918 (Hand- 
buch der Wirtschaftsgeschichte l.Bd.).

Germanische Gefolgsehaftsverbiinde haben Britannien erobert. 
Yielleicht in groBerer Zahl ais in anderen Landem folgten ihnen 
auch Frauon nach, so dali sie nicht wie die Franken, Goten und 
Langobarden ihre heimische Sprache yerloren. Ja, nach Bedas 
Bericht sollen die Angeln ihre alte Heimat ganz verlassen haben. 
Die wirtschaftliehen Verhaitnisse der angelsachsischen Dorf- 
gemeinden und Stammesherrscher waren sicherlich nicht 
wesentlich anders ais die auf dem Kontinent; daC die Unfreien, 
unter denen sich viele keltische Unterjoclite befanden, yielleicht 
zahlreicher waren und man mit ihnen Sklavenhandel betreiben 
konnte, ist hbchstens ein gradueller, kein wesentlicher Unterschied. 
Und doeh ist die altenglische Dichtung, sobald wir sie ais 
„Literatur" noch heute erfassen konnen, von dem der kontinen- 
talen Germanen stark yerschieden. Nicht nur in Stimmung, die 
zu erki aren trotz aller Versuche keltischen EinfluO oder be- 
sondere Stammeseigentiimlichkeiten anzunehmen, wohl unmdglich 
bleiben wird, sondern vor allem an Masse und Inhalt. Die durch 
die christliche Kirche iibermittelten Stoffe iiberwiegen alles 
andere bedeutend, und selbst der alte Mlirchenstoff vom Unhold- 
bezwinger Beowulf bekommt einen deutlich christlich gefiirbten 
Anstrich, sobald er zum Inhalt des Epos wird, das wir kennen. 
Es ist eine ausgesprochen von Klbstern getragene Literatur,
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verfafit von Leuten, die christliche Schulbildung genossen haben, 
aber dadurch den Zusammenhang mit alter beimischer S&nger- 
dichtung nicht verloren haben. Man hat versueht, diese der 
kontinentalen Stellungnahme der Kirehe gegen heimische t)ber- 
lieferung grundverschiedene der englisehen MOnche durch irischen 
EinfluC zu erkl&ren, so Brandl, Gesch. der altengl. Lit. in Pauls 
Grdr. II, 2. Aufl. S. 1026, und noeh seharfer Kuno Meyer, Selee- 
tions from Aneient Irisli Poetry, London 1913, p. IX: “There 
ean, I think, be little doubt that we skould hardly have 
any early records of Anglo-Saxon literaturę if the English had 
not in the first instance received Christianity from the Irish.” 
Brandl ist vorsichtiger, sagt, daC von den Schotten mehr 
Schonung der heimischen Dichtung zu erwarten war, und fiihrt 
ais Stiitzung seiner Annahme an, dali in Nordhumbrien, wo 
schottische MOnche die Kloster bev51kerten, die christliche 
Dichtung in der Volkssprache entsteht, wahrend im Siiden die 
rOmische Organisation das Aufkommen von christlich-lateiniseher 
Dichtung begiinstigt. Zu beachten ist aber auch die ganz 
andersartige Stellung der Kirehe und vor allem der KlOster in 
Nordhumbrien. Die rOmische Kirehe wurde ja iiberall im alten 
England, sobald die KOnige die neue Lehre annahmen, Staats- 
religion, die englisehen KOnige waren weit bereitwilliger ais 
kontinentale Fiirsten, den Praiaten eine materielle Stiitze zu 
geben (Brodnitz, S. 11, Anm. nach Ballard, The Domesday Inąuest, 
p. 91), in Bedas Kirchengesehichte hOren wir aber nur von 
besonders freigebigen nordhumbrischen KOnigen, die so viel 
Land wegschenkten, daC keines flir die Ansiedlung der Krieger 
iibrig blieb, so daC sogar Beda selbst dies fiir gefahrlich halt 
(Brief an Bischof Egbert, zitiert bei Cunningham I, §31), besonders 
weil sich dadurch Laienelemente in die Kirehe dr&ngten, denen 
nur um ungestOrten Besitz zu tun war. Soli man nun nicht 
annehmen, daC diese wirtschaftlich gut gestellten Abte und 
BischOfe, die mit den Herrscherhausern vielfach nahe verwandt 
waren, nicht in erster Linie diejenigen waren, die den Singer 
auch im MOnchsgewande nicht vermissen wollten und sanges- 
kundige MOnche aneiferten, es den weltlichen Sangern gleichzutun, 
sich aber doch bemiiCigt fiihlten, statt kriegerischer Taten 
christliche Tugenden, statt Bezwingung von Feinden auf dem 
Schlachtfelde siegreiche Kiimpfe gegen den bOsen Feind, mit 
dem Grendel eine so grotle Ahnlichkeit hat, besingen zu lassen? 
DaC das Lied durch die Gewohnheit des Vorłesens im Kloster
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zum Epos wurde — wenn nioht schon germanische Siinger 
neben kurzeren Liedern auch Uingore Epen auswendig vortrugen, 
wie etwa serbisch-kroatische Gaslaren, wie Chadwick meint — 
ist dann, besonders wenn man aui die in den Klosterschulen 
gelesenen klassischen Epen hinweist, nieht weiter verwunderlich.

Aus dem Ende der altengłischen Zeit ist uns ein Gedicht 
erhalten, das auBerlich ganz nach der Art alten Heldengesanges 
gebaut ist, innerlich aber doch grundverschieden ist. Das Gedicht 
von der Schlacht bei Maldon im Jahre 993, das den Heldentod 
des Ealdorman Bryhtnot von Essex verherrlicht, kniipft an ein 
im Verlaufe der Geschichte nicht einmal bedeutsames Ereignis 
der jiingsten Vergangenheit an. Es dar£ wohl iiir eine Reihe 
fihnlicher da und dort erwiihnter Gedichte typisch gelten. Be- 
zeichnend gegeniiber klterer Heldendichtung ist, daB es sich 
hier nicht um sagenverbrlimte Ereignisse aus alten, ISngst ver- 
gessenen Zeiten grauer Vorzeit handelt, von denen nur der 
geschichtskundige Berufssiinger zu erzahlen weifi, der dies von 
seinen Lehrern gelernt hat. Auch nicht von Konigen, Fuhrern 
ihres Volkes, sondern von einem kOniglichen Beamten handelt 
das Gedicht. An Stelle der Stammesherrscher, die den Ursprung 
ihres Geschlechtes aut' Wodan zuriickfiihrten, waren unter dem 
Beherrscher Britanniens stehende HerzOge getreten, die alte 
Dorfgemeinschaft, ursprunglich wohl eine freie Genossenschaft 
aekerbautreibender Soldaten, die sich in einem rein persOnlichen 
Verhiiltnis einem Gefolgsherrn unterstellten, war zur Grund- 
herrschaft mit einem “Lord o! the Manor”, wie man spater sagte, 
und einer Zahl HOriger geworden. Die verschiedensten Umsthnde, 
auf die hier einzugehen nicht der Platz ist, haben zu diesem 
Ergebnis gefiihrt. Durch Geldstrafen, Steuern, durch die Abgabe 
an die Dilnen, das Danegeld, die AblOsung von urspriinglichen 
Naturallieferungen durch Arbeitsleistung, durch staatliche Gesetz- 
gebung, die die Grundherrsehaft begiinstigte, waren viele 
urspriinglich Freie zu HOrigen geworden. Im einzelnen ist die 
Entstehung der Grundherrsehaft noch umstritten (vgl.Cunningham I, 
§ 25, 46, 47; Brodnitz S. 7 ff), zu Ende der ags. Zeit war sie 
aber schon weitgehendst ausgebildet, und nur wenige DOrfer 
waren zur Zeit des “Domesduy” von grundherrlicher Herrschaft 
frei. Dies bedeutete natiirlich eine viel unabhitngigere und 
wirtschaftlich freiere Stellung aller der verschiedenen Grund- 
herren, die nun zum Grofiteil von der Arbeit der HOrigen leben 
konnten. Statt ein es KOnigshofes im Stamme, der den Shnger
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bezahlen konnte, sind jetzt viele reiche Leute mit kleinen Hof- 
haltungen getreten. Statt der Ahnen des KOnigs oder anderer 
Ilelden kOniglichen Gebliites werden nun die neuen Arbeits- 
und Brotgeber von den Sangern verherrlicht. Die Verwandten 
Byrhtnots belohnten den Silnger seiner Waffentat sicherlich gut. 
Eine andere Schichtung der Gesellsehaft, herbeigefiihrt dureh 
Anderung der wirtschaftlichen Yerhaltnisse, bedingt diese 
Literatur.

Die iriihe Ausbildung des GroCgrundbesitzes in England 
mag vielleicht auch fiir das so rasche AufhOren altenglischer 
Traditionen nacb der normannischen Eroberung mitbestimmend 
gewesen sein. Wir miissen uns wohl vorstellen, dafi aufier den 
KI ostem hOchstens die Grundherren zu Ausgang der ags. Zeit 
literariseh interessiert waren. Die Hbrigen und die wenigen 
freien Bauern konnten sicher nicht lesen und schreiben, ihre 
geistigen Bedurfnisse, w o solehe iiberhaupt vorbanden waren, 
wurden durch fahrende Spielleute niedrigerer Sorte oder — 
vielfach mehr gezwungen ais freiwillig — durch die Kirche 
gedeckt. Nun wurden aber gerade diese wirtschaftlich starkeren 
Teile der Bevolkerung aus begreiflichen Griinden womOglieh 
ihres Besitzes und damit ihres Einflusses beraubt. Wo sie nicht 
direkt durch franzOsische Ritter ersetzt wurden, wie im Siiden, 
verloren sie, wie in Nordhumberland, durch Verwiistungen nach 
Aufstiinden Hab und Gut. Die wenigen, die sieh politisch der 
neuen Herrschaft unterwarfen, taten es wohl auch geistig und 
schatzten die neue franzOsische Kultur und damit ihre Literatur 
hOher ais altheimische. Die Pranzosisierung der KI os ter und 
Geistlichkeit ist eine bekannte Tatsache. Stadte mit reicheren 
Burgern gab es noch wenige. Nach London mit seinen dureh 
die Handelsbeziehungen sicherlich internationaleren und „fort- 
schrittlicheren“, daher der zu Ende der altenglisehen Zeit sicher
lich sehon altmodisch empfundenen Literatur wenig geneigten 
Burgern, waren York, Lincoln und Norwich die bedeutendsten 
Stadte, sie waren aber grSBtenteils nordisch. Erst aus der 
Normannenzeit hOren wir von einem Aufstreben der stadtischen 
Gewerbe und zunehmendem Wohlstand (Cunningham I, § 67), 
gegen Ende des 12. und im 13. Jahrhundert werden die Stadte 
machtiger, der Biirgersinn erwacht, die Burger erzwingen von 
den Konigen die Vertreibung der der stadtischen Jurisdiktion 
nicht unterstehenden Juden, die ais Leibeigene des KOnigs 
ungestOrt Geschafte trieben, die den Burgera nach den Regeln
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der christlichen Kirche nicht gestattet waren (nacłi 1253 werden 
sie aus einer Stadt nach der anderen vertrieben, 1290 durch 
kSnigl. Dekret aus ganz England). Die englische Literatur der 
ersten Normannenzeit beschriinkt sicb daher aui ein paar eng- 
lisch gebliebene Klbster und den unmittelbaren Bedarf der 
Pfarrgeistlichkeit. Erst das Ende des 12. und das 13. Jahr- 
hundert bringt den Wandel. Inzwischen waren Veranderungen 
in der wirtschaftlichen Lagę der Haupttrager der franzosischen 
Kulturtradition, des Peudaladels, eingetreten. Die ersten nor- 
mannischen Herrscher lielien das Prinzip der Grundherrschaft 
mit allen ihren feudalen Vorreebten (Gerichtsbarkeit usw.) un- 
angetastet; diese Vorreehte, vor allem die Gerichtsbarkeit, be- 
deuteten nicht nur eine politische Machtstellung, sondern erheb- 
liche wirtschaftliche Vorteile und Einkiinfte durch Gerichts- 
gebiihren. Unter Heinrich II. beginnt der Kampf der Krone 
gegen die Feudalherrschaft, geschickt greift der Konig sie auf 
dem wichtigsten Gebiet, der grundherrlichen Gerichtsbarkeit, 
durch Ausdehnung der Rechtssprechung der koniglichen Richter 
an. In der Verwaltung stiitzt er sich auf die Gentry, nicht mehr 
auf die Barone, seit 1170 werden die Sheriffs der Gentry, nicht 
mehr den Baronen entnommen (Brodnitz, S. 49). Der Streit 
zwischen den beiden Krilften wogt aber noch iange unentschieden 
weiter, die Magna Charta bedeutet einen Sieg der Feudalherren, 
Heinrich III. greift nur durch die weitere Beschr&nkung der 
gutsherrlichen Gerichtsbarkeit ein: das Statut von Marlborough 1267 
beseitigt die grundherrlichen Obergerichte und beschrhnkt die 
Gerichtsbarkeit der noch bestehenden Gutsgeriehte: der Freie 
ist von jetzt an ihnen nur gerichtspflichtig, wenn der Gerichts- 
herr sich auf eine Immunitatsurkunde oder Ausiibung des Ge- 
richtes seit 1230 berufen kann. (Brodnitz S. 51). Erst Eduard I. 
bricht die Macht der Feudalherren. Parlamentarisch stiitzt er 
sich auf das Unterliaus. Die Immunitaten werden weitgehend 
abgeschafft, Afterbelehnungen verboten, der Verkauf jeglichen 
Landes aber gestattet. Dadurch ist die Einheit und Kontinuitat 
des Feudalbesitzes gebrochen. Kapitalistische Untemehmer 
treten in die Landwirtschaft ein, die englische Aristokratie hOrt 
auf eine Kastę zu sein, sie nimmt von nun an stets neue Leute 
auf und gibt ihrerseits Glieder an andere Bev81kerungskreise 
ab. (Brodnitz S. 56. Schon Macaulay betont in der Einleitung 
zu seiner Geschichte Englands diesen ganz andersartigen 
Charakter der englischen Aristokratie gegeniiber der konti-
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nentalen; Stelle zitiert bei Brodnitz a. a. O.). Das Wiederaufleben 
einer Literatur in englischer Sprache im 13. Jahrhundert wird 
man daher nicbt nur aus der abnehmenden Kenntnis des 
FranzSsischen und dem von Eduard wegen der Kriege mit 
Frankreich kiinstlich erregten englischen Nationalgefiibl erklaren 
kdnnen, sondern man muli auch bedenken, daC die neuen Guts- 
herren, die Geistliche und Siinger besehaftigten, nicht mehr aus 
dem franzdsisch orientierten normannisehen Adel stammten. 
Vielfach mocbten sie den reicb gewordenen Biirgerskreisen der 
aufstrebenden Stad te entstammen, manchmal wohl auch Kreisen 
alter Freisassen. Letztere stammten dem Grofiteil nach aus 
alten sachsischeri Familien, in den Stadten war allerdings das 
iremde Element nicht schwach. Schon bald nach der Eroberung 
wanderten fremde Handwerker nach England aus, das Domesday- 
Buch erweist viele iranzosische Burger in englischen Stadten, 
die Wilhelm dureh ein eigenes Gesetz mit den anderen Burgera 
gleichstellt. Die Weber und Steinbaumeister waren wohl zumeist 
Fremde. Sie bildeten aber sicherlich keine so geschlossene 
Gruppe wie die Feudalaristokratie, gingen daher wohl bald 
unter den anderen Bewohnern der Stadte unter, wie man ja 
noeh heute trotz des stark betonten Nationalismus unserer Zeit 
das Untergehen der zweiten oder dritten Generation fremder 
Einwanderer in unseren Stadten in der Mehrheit beobachten 
kann. Yielfach waren wohl diese fremden Handwerker ledige 
Leute, die in der Fremde ein neues Betatigungsfeld suchten und 
dann englische Frauen heirateten. Kinder folgen aber erfahrungs- 
gemafi in der Regel der Nationalitat der Mutter. Dati stadtisehe 
Urkunden aller Art, Privatbriefe, Zunftstatuten, Proklamationen 
bis in die Zeit Eduard III. ausschiiehlich lateinisch oder fran- 
zOsisch sind und nicht englisch, darf uns an dem englischen 
Charakter des stadtischen Biirgers nicht irre machen. Eine 
englische Prosatradition entsteht erst nach Wicliff; wer lesen 
oder schreiben konnte, hatte dies franzosisch oder lateinisch 
gelernt, erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde ja nach 
dem Bericht Trevisas das Englische ais Unterrichtssprache in 
den Grammar Schools eingefiihrt. Englische Dichtung beginnt 
aber bereits viel friiher. Chaucer ist dann der typische Ver- 
treter dieses englischen, wohlhabend gewordenen Biirgertums. 
In den Meisterwerken, die noch heute die Leser entzucken, hat 
er aber den bis dahin allmachtigen iranzosischen Geschmack 
zugunsten des neuen der italienisehen Friihrenaissance beiseite
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geschoben. DaC dies von allen Nordlandern zuerst durch einen 
Engiander geschah, mag in den wirtschaftlichen Verbindungen 
der beiden Liinder semen Iiauptgrund haben, die włihrend des 
lOOjabrigen Krieges und die dadurch gesperrte Handelsroute 
durch Frankreich direkt und besonders rege wurden. Italienische 
Finanzleute hatten zwar gegen Ende des 13. Jahrhunderts auch 
in Frankreich genau so wie in England zahlreiehe und einfluB- 
reiche Beziehungen zu den stets in Geldnoten befindlichen 
Konigen. England ais Hauptrohwollexportland der damaligen 
Zeit zog aber auBer ihnen noch viele andere Kaufleute an, vor 
allem Florentiner und Genuesen, und gelegentlich einer Handels- 
mission scheint ja Chaucer seine erste Bekanntschaft mit italie- 
nischer Sprache und Literatur gemacht zu haben.

Noch zu seinen Lebzeiten balmte der „schwarze Tod“ jene 
sozialen und wirtschaftlichen Umwaizungen an, durch die das 
mittelalterliehe England zum modernen Staat wurde (Brodnitz 
S. 73 ff., Cunninghaml, § 112). DaC LanglandsGedieht weithinnur 
aus den Umwaizungen, die das groCe Sterben gerade in landlichen 
Bezirken mit sich brachte, verstanden werden kann, ist ja langst 
bekannt. Das fast v(511ige Aussterben feinerer literarischer 
Tradition in England im 15. Jahrhundert mag aber auCer durch 
die Rosenkriege auch durch die wirtschaftliche Notlage, in die 
Grundbesitzer und Stadte gelangten, zu erklaren sein. An Stelle 
der Fronarbeit trat auf dem Lande allmahlich iiberall Lohnarbeit, 
da man froh sein muOte, iiberhaupt Leute fur Arbeiten zu be- 
kommen. Die finanzielle Lagę der Grundherren, die schon 
wahrend der franzosischen Kriege durch die hohen Steuern 
schleeht geworden war, wurde es erst recht. Alliiberall ging 
man zum Verpachten des Grundbesitzes iiber. Die Burgen ver- 
odeten, fiir die Sanger war kein Geld inehr da, eine neue Klasse 
yon Grundbesitzern, die grofitenteils aus der Klasse der Arbeiter 
hervorgegangenen yeoman farmers oder tenant farmers (freie 
Gutspachter) lOsten die Feudalherren ab, ihr groberer Geschmack 
zeigt sich in der Literatur und den spateren Kedaktionen der 
alteren Dichtungen.

Vor allem die Stadte scheinen sich bis in die Tudorzeit 
von den Folgen des schwarzen Todes nicht erholt zu haben 
(Cunningham I, § 147 ff.). Die alten Ziinfte verfielen, mit ihnen 
die alten Stadte, die Blirgerschaft im allgemeinen litt Not, wenn 
auch einzelne, vor allem Kaufleute wie Tuchhandler, reich 
wurden. In England erblttht kein Meistergesang und keine
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biirgerliche Schwankliteratur, nur die herkdmmlichen Fron- 
leichnamsspiele wurden von den ihren friiheren Zweck kaum 
mehr erfiillenden und daher rnn so mehr auf kufieres Auftreten 
bedachten Handwerkerziinften in alter Weise dargestellt. In 
der Tudorzeit entstehen allmahlich neue Stadte darch Nieder- 
lassung von Gesellen auf dem Lande, wo sie dem Zunftzwange 
entzogen waren, und eine neue Schicht reicher Burger, Kauf- 
leute, vor allem solcher, die in priviligierten Kompanien vereinigt 
waren und ihren Sitz vor allem in London und Bristol hatten.

Zugleieh entsteht ein neuer Hofadel, der der HauptfOrderer 
der Literatur in der Tudorzeit wurde. Seine wirtschaftliche 
Macht verdankt er einzig und allein dem Kdnig, der wiederum 
durch die Einziehung des Klostergutes Grundbesitz zur Belohnung 
seiner Gunstlinge erhielt. Neben ihm fOrdert der nunmehr iiber 
reiche Geldmittel verfiigende Hof die Dichter, Heinrichs Spar- 
samkeit zusammen mit Geldversehlechterung, hohen Steuern 
und Einnahmen aus dem Verkauf der Klostergiiter hatte die 
Mittel bereitgestellt, die allerdings unter den Stuarts ausgingen 
und damit zu ibrer immer grolier werdenden Abhiingigkeit vom 
Parlament und schliefilieh zum Biirgerkrieg fiihrten. Hieriiber 
vgl. bes. S. B. Liljegren, The Fali of the Monasteries and the 
Social Changes in England leading up to the Great Revolution. 
Lund und Leipzig 1924 (Lunds Universitets Arsskrift N. F. Avd. 1, 
Bd. 19, Nr. 10). Der alte Landadel wurde seit Heinrich VII. 
systematisch in seinem Einflufl und seiner wirtschaftlichen Macht 
geschwacht und isoliert (Liljegren a. a. O. S. 13 ff.). Er strebte 
nun nach London, wo allein sich noch eine Zukunft offnete. 
Vielfach verkauften die Adligeń ihre Giiter an die reich ge- 
wordenen Kaufleute, um die groOen Kosten des Hoflebens be- 
streiten zu konnen. Sie sind Auftraggeber der Dichter und 
vielfaeh auch der Dramatiker der Tudorzeit, die Dramatiker 
rechnen freilich auch noch mit den Zuhorern in den Volks- 
biihnen und sehen sich bemiihigt, sowohl der Hofgesellschaft 
wie dem Geschmack der Besucher der billigeren Pliitze Kon- 
zessionen zu machen. Fur diese Kreise des Mittelstandes 
schreiben gar manche der Romanschriftsteller, und unter ihnen 
werden die Balladen yerkauft. Zeitlich beginnt diese volkstiim- 
lichere Literatur erst in den achtziger Jahren des 16. Jahr- 
hunderts, nicht zufailig oder ais Nachbltite der ja noch immer 
gepflegten feineren hbfischen, der wirtschaftliche Aufschwung 
breiterer Schichten der Bev01kerung fiillt erst in diese Zeit, die
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merkantilistische Handelspolitik Lord Burleighs (vgl. Cunnighamll, 
S. 53 ff.) mit ihrer zielbewufiten IndustriefBrderung machte sich 
bemerkbar (1559 ff. Schaffung von Kanonengiefiereien und Pulver- 
mtihlen, 1568 Grilndung der Companie of Royal Miners ais 
Ergebnis der FSrderung der metallurgischen Industrien, 1565 
Erteilung eines Privilegs fur Schwefelfabrikation, Fórderung 
des Schiffsbaus seit 1558, der Fischerei durch Ernahrungs- 
vorschriften seit 1549 usw.). Die zunehmende Zahl der Handels- 
kompanien versehafften immer weiteren Kreisen der Kaufmann- 
schaft reichen Gewinn, die neuen Industrien beschaftigten eine 
grofie Zahl von Lehrlingen, kurzum der stadtische Wohlstand 
gedieh, und gerade Stadte, vor allem Regierungssitze und geistige 
Zentren wie London, erregen literarisehe Neigungen in den 
weitesten Kreisen. Die Literaturfeindlichkeit der Puritaner 
demgegeniiber ist teiiweise sicherlich auch durch die wirtschaft- 
liche Lagę hervorgerufen. Von einzelnen Eiferern ausgenommen, 
sehen wir, datl die wirtschaftlich besser gestellten Puritaner, die 
sich den Luxus einer hBheren Bildung leisten konnten, die 
Literatur nicht v011ig verachten, sie wollen nur die herrschende 
Richtung durch eine andere, je nach ihrer religiBsen Einstellung 
ran  geistlichen oder zumindest nach den Forderungen der 
Renaissancekritik lehrhaften ersetzen. Unter den Kilmpfern an 
der Seite des personlich sicherlich untadelhaften 01iver Crom
well waren aber genug solche, die sich aus Neid gegen die 
von den Stuarts mit Privilegien ausgestatteten Kaufleute und 
Adligen der Sache der Gegner der Staatskirche anschlossen. 
Wie sie sich, einmal zur Macht gelangt, zu bereichern ver- 
standen, ersieht man aus allerlei Berichten, und nicht zumindest 
beweist die verhaitnismii,fiig reibungslose Restauration, wie sehr 
man vor allem auch mit der wirtschaftlichen Gesetzgebung des 
langen Parlaments unzufrieden war (Cunningham II, § 184). 
Unter den wirtschaftlich deklassierten befanden sich jedenfalls 
die Mehrzahl der Eiferer, die aus Hafi gegen die wirtschaftlich 
besser gestellten herrschenden Stande auch von dereń Kultur- 
errungenschaften nichts wissen wollten.

Nach der kurzeń Zwischenzeit der Stuartrestauration iiber- 
nimmt das Parlament, oder besser dasUnterhaus, die wirtschaftliche 
Gesetzgebung an Stelle des KOnigs selbst in die Hand. War 
die konigliche Wirtschaftspolitik unter den Stuarts wegen des 
•chronischen Geldbedarfes von dem Streben moglichst groCe, 
vom parlamentarischen Bewilligungsrecht unabhangige Ein-
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nahmen zu erhalten, bestimmt, so sucłite das Parlament die in 
ihm vertretenen Interessen der Grundbesitzer und stadtischen 
Kapitalisten zu schiitzen. An Stelle einer rein fiskalischen 
Wirtschaftśpolitik tratFdrderung vonKaufleuten und Industriellen, 
von Grundbesitzern durcli wirtscliaftspolitisehe Mafinahmen. Die 
konigliche Politik liatte einzelnen Korporationen, die dafiir zu 
zahlen bereit waren, wie der East India Co., Privilegien verliehen, 
die die aufgewendeten Summen reichiieh hereinbraehten. Immer 
waren es aber nur einzelne wenige, die unter den Stuarts (im 
Gegensatz zu der weiterbiickenden, nationalen Wirtsehaitśpolitik 
Lord Burleighs unter Elisabeth) von den Mafinahmen des Konigs 
Yorteil hatten. Eine bedeutende Zunahmo des Eeiehtums weiterer 
Sehiehten ist nicht zu bemerken. Die nun an die Herrschait 
gelangten Whigs sind Gegner der unter Tory-Einflufi gelangten 
East India Co., die allein unter den seinerzeit gegriindeten 
Handelsgesellschaften nennenswerte Gewinne abwari. Der wokl 
organisierte Industriestaat, den Colbert in Frankreich geschaffen, 
sollte Muster sein. Einfuhrverbote, Sehutzzolle, Handelsyertrhge, 
also die noch heute yerwendeten Mittel der Handeispolitik, 
waren die Hauptmittel, die das Parlament anwandte, dazu kam 
noch die strafiere Handhabung der von Cromwell 1651 erlassenen 
Navigationsakte (in Wirklichkeit blofi die Erneuerung bereits 
iilterer gleicher Mafinahmen aus der Elisabeth-Zeit), die erst mit 
der Eroberung Neu-Yorks 1664 wirklich erfolgreieh werden 
konnte, da vorher eine Kontrolle des kolonialen Handels un- 
inOglich war, und endlich die Griindung der Bank von England 
1694, die nunmehr Handel mit geliehenem statt eigenem Kapitał 
ermoglichte. Die Wirkungen aller dieser Mafinahmen blieben 
nicht aus; tatsachlieh entstehen allenthalben, besonders im 
Norden, in Lancashire und Yorkshire neue Industrien, London 
wird statt Amsterdam zum Finanzzentrum der Welt, an dessen 
Borse sich, wie das Addison so schon schildert, Kaufleute aus 
aller Welt trafen. Man wird daher nicht fehlgehen, wenn man 
den starken Bruch in der englischen literarischen Tradition im 
Laufe des achtzehnten Jahrhunderts im weiten Mafie auf den 
Umstand zuriickfuhrt, dafl zahlreiche neue Kreise zu Wohlstand 
gelangten und damit Mittel erhielten, sich eine hohere Bildung 
anzueignen, die allein den Weg zur Literatur offnet. Der Sieg 
der Aufklhrer mag auf den durch die Ausdehnung des Handels, 
durcb die wegen der Spelculationskrisen (South Sea Bubble 1720) 
erregten Erdrterungen wirtschaftlicher Fragen mitbedingt sein,
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haben wir docli in jiingster Zeit gesehen, wie wirtschaftliche 
Fragen in solchen Zeiten in Kreisen Verstiindnis finden, die 
fruher nie dariiber nacligedacht haben. Die religibse und poli- 
tische Fragestellung ist damals allerdings zeitlich yorausgegangen, 
die wirtschaftliche hat aber sicherlich viel weitere Kreise erregt 
und viele auf die von fuhrenden Geistern bereits friiher be- 
handelten anderen Fragen erst gelenkt. Es ist ja auch interessant 
zu beobachten, dafi die Popularisierer der englischen AufklSrung 
viel mehr iiber derlei Dinge schreiben, ais etwa die gleichzeitigen 
franzosischen und deutschen.

Beim Aufkommen der „gefiihlsmaLiigen“ und aufs Mittelalter 
zuriickgreifenden „Romantik" kann auch mitgespielt haben, daft 
der von der hauptsUidtischen Kultur entferntere Norden, wo 
sich alte volkstiimliche tlberlieferungen viel besser erhalten 
haben ais im Siiden, gerade um diese Zeit erst wirtschaftlich, 
durch die beginnende Industriealisierung, erschlossen wurde, 
wodurch gebildetere Leute mit der dortigen Bev01kerung in 
niihero Ftihlung kamen.

Die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts endlich zeigt 
deutlich, fur wen sie geschrieben ist: die gebildeten Leser aus 
dem Mittelstande. Auch hier kann man in der „viktorianischen“ 
Selbstzufriedenheit, die sich in einem Hinnehmen des Bestehenden 
gefSUt, einen Ausdruck der gliicklichen wirtschaftlichen Lagę 
Englands von der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts an sehen. 
Auch der “Art pour l’art” Standpunkt ist nur in einer wirtschaftlich 
aller Sorgen enthobenen Gesellschaft inOglich. Der Pessimismus 
und die tiefere Fragestellung der neueren Dichter, etwa von 
1900 an, kann auch damit zusammenhSngen, daC seither in 
England es wirtschaftlich nicht mehr aufw&rts geht.

Noch ist es nicht Zeit, dem Einflufi des ja nun auch 
allmahlich, zumindest in manchen Gegenden und Berufszweigen, 
besser gesteliten Arbeiterstandes nachzugehen. Es mag aber 
darauf hingewiesen werden, dali von allen englischen Grafschaften 
nur Lancashire und Westyorkshire eine reichere Heimatsliteratur 
haben, also gerade die Grafschaften, dereń Hauptindustrien, die 
Baumwoll- und Wollfabrikation, ihre Arbeiter verhaitnismaCig 
friih wirtschaftlich besser stellen konnten. Und auf diesen Leser- 
kreis ist diese Heimatsliteratur direkt zugeschnitten.

Endlich mOge erwahnt werden, dafi von einer spezifisch 
amerikanischen Literatur erst seit der Zeit die Rede sein kann, 
ais die Lebensverhaitnisse in den Yereinigten Staaten derart
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wurden, dali die Siedlernicht mehr einzig und allein im Kampfe 
mit den Naturgewalten standen. Die wirtschaftliche Erstarkung 
des Westens drliekt weiter der neuesten amerikanischen 
Literatur den Stempel auf.

In diesem bescheidenen Rahmen konnten natiirlicłi nieht 
alle sich aufdrangenden Pragen erschopfend behandelt werden, 
es sołlte nur auf Zusammenhange hingewiesen werden, die in 
Spezialuntersuchungen frucłitbringend verwertet werden mogen. 

Innsbruck. K a r l  B r u n  ner .
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EXPERIMENTALPHONETISCHE STUDIE ZUR THEORIE 
DES SATZES.

Zuletzt in der „Psychologie der Sprache" von E. Froschels 
hat 0. Dittrich eine Darstellung der Theorie des Satzes geliefert, 
die von der aiteren Ansicht, der Satz bestehe irgendwie aus 
einer Summę von Worten, radikal abriiekt.

Schon Sievers versteht in den „Grundziigen der Phonetik* 
von 1893 unter Satz „jede selbstandige gesprochene Aufierung, 
d. h. eine jede in sich abgeschlossene Lautmasse, die in einem 
gegebenen Zusammenhang, sei es der Rede, sei es der Situation 
iiberhaupt, einen bestimmten Sinn (Gedanken oder Stimmung) 
zum Ausdruck bringen soli und in diesem bestimmten Sinn 
von dem liorer verstanden wird“. Erlaubt auch der Satz nach 
Sievers eine Zerlegung in begriffliche Teilglieder oder Worter, 
so kommt doch umgekehrt durch blofie Aneinanderreihung der 
Worter in der Form, wie man jedes isoliert aussprechen wiirde, 
kein Satz zustande. Vielmehr sehliefien erst Abstufung naeh 
Exspiration, Starkę, Tonhohe, Stimmąualitat, Dauer usw. die 
Wortreihe zu einer phonetischen Einheit zusammen. Indem 
sich nun iiberdies die einzelnen Silben eines mehrsilbigen Satzes 
in der Regel derart ordnen, daC sich schwacher gesprochene 
Silben mit einer starker betonten zu einer in sich gesehlossenen 
Gruppe verbinden, entsteht die rhythmisch-phonetische Gliederung 
der Sprechtakte. Sie failt mit der logischen Gliederung des 
Satzes in WOrter keineswegs zusammen.

In einem weit stkrlceren Mafie ais Sievers engt nun O. Dittrich 
den Geltungsbereich des Wortes innerhalb eines Satzganzen ein. 
Er baut zunachst den Satz mit Hilfe der (von II. Gomperz) so- 
genannten pathempirisehen (d. h. auf der Annahme wesentlich 
gefiihlsmafiiger Erfahrung ruhenden) Methode auf einer ver-



yertieften tind verbreiteten Aussagegrundlage auf und fordert 
von einera Satze, der Worte enthalten soli, eine volle Konkordanz 
zwisehen Bedeutungs- und Lautungsgliederung. Diese Porderung 
wird allein im „Verteilungssatze“ erfiillt. Alle anderen Satze, 
die ihr nicht zu entspreehen vermogen, nennt Dittrich „wortlos“, 
mbgen sie nun gliederungslos ais „HSufungssiitze" erscheinen 
oder sich ais „Zwittersatze* zu keinem der beiden anderen 
Typen bekennen.

Der Sieversschen Richtung steht auch heute noeh H.Klinghardt 
gegeniiber, der in der letzten Zusammenfassungseinerlntonations- 
lehre („Sprechmelodie und Sprechtakt") die bloCe Mbglichkeit 
einer Diskordanz zwisehen logischer und phonetischer Gliede- 
rung leugnet.

* * *
Es ist koineswegs unsere Absicht, in den Streit der 

Meinungen einzugreifen. Wir haben uns blofi vorgenommen, 
den unseres Wissens noch ausstehenden experimentalphonetiscken 
Beweis dafiir zu erbringen, daC es innerhalb eines Sprachganzen 
trennungslos gesprochene Lautmassen gibt, die in ihrem Aus- 
sehen mit keinem lexikalischen Worte iibereinstimmen. Wir 
mufiten uns erst die Pragę vorlegen, auf welche Weise eine 
Trennung oder Einheit von Lautmassen graphisch am besten 
zum Ausdruck kommen kann. In Anbetracht des Umstandes, 
dafi nur sehr wenige Mensehen ohne Luftverschwendung zu 
sprechen vermbgen (die sich nicht allein in einzelnen Lauten, 
sondern auch innerhalb einer Sprachpause geltend machen kann), 
sahen wir keine Moglichkeit, den exakten Nachweis einer 
Trennung einzelner Komplexe yoneinander graphisch zu liefern, 
solange wir auch stimmlose Laute in unsere Priifungseinheit 
einbezogen. Denn wenn etwa die Kurve, die vermittels eines 
Mundtrichters und einer Schreibkapsel gewonnen wurde, an 
einer Stelle keine Vibration aufgewiesen hiitte, so wlire das 
ebensowohl ein Beweis flir eine Unterbrechung der Rede ais 
das Zeichen fiir eine bloCe Luftverschwendung in einer Sprech- 
pause gewesen. Erst ais wir uns entschlossen, nur stimmhafte 
Laute zu verwenden, mutlte jedes Aussetzen der Stimmkurve 
eindeutig fiir eine Sprechpause zeugen.

Die Versuchsanordnung war folgende: Eine Person, der 
unsere Fragestellung vollstandig unbekannt war, wurde ange- 
wiesen, einen aufgeschriebenen Satz in einen Mundtrichter zu 
sprechen. Der Trichter war mit einem tambour enscripteur von
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Bousselot yerbunden, dessen Schreibhebel wiederum auf einem 
Schieifenkymographion zeichnete, das zwecks schnellerer Urn- 
drehung elektromotorisch betrieben war.

Wir wahlten folgende Versuchssatze:
I. Wo waren die Gewehre?

II. Wiederum.
Figur 1 ist die Kurve einer Versuchsperson, die den Satz I 

sprieht. Die iiber bezw. unter den Kurven stehenden Worter 
nnd Laute zeigen, welchen Teilen des Satzes die Kurvenstiicke
entspreehen.

Zwischen den beiden Kreuzen liegen vibrationslose Stellen* 
sie bedeuten, daC innerhalb dieser Grenzen kein Ton gesproehen 
wurde, und die Lautmasse, die sich ja nur aus tonenden Lauten 
zusammensetzte, an diesen Stellen eine Unterbrechung erfuhr. 
Man findet zwoi solche vibrationslose Strecken und zwar zwischen 
„die“ und „ge“ (+  und +) und zwischen „ge“ und „wehre" 
(=|= und =j=).

Figur 3 ist Satz II, von der Yersuchsperson gesproehen. 
Ein tonloses Stiiek liegt hier zwischen „wie“ und „de“.

Die von Sievers und Dittrich auf rein akustischem Wege 
gemachte Feststellung, daf.i die phonetische Trennung innerhalb 
einer Lautmasse nicht mit den Wortgrenzen zusammenfailt, ist hier- 
mit graphisch nachgewiesen. In Satz I findet sich eine ZerreiBung 
des Wortes „Gewehre", wahrend allerdings eine zweite Trennung, 
namlich die zwischen „die“ und „Ge“ an der Wortgrenze auf- 
tritt. Im Satz II, der nur aus einem sogenannten Worte be 
steht, ist die Zerreiflung ebenfalls festzustellen. Der Dittrichschen 
Nomenklatur entspreehend, lagen in beiden Failen Beispiele 
fiir Zwittersatze vor. * . **

Was die Kunstsprache betrifft, so ist es von yornherein 
klar, da(3 sie in einem weit hdheren MaCe ais die Sprache des 
Alltags berufen ist, die phonetische Gliederung der logisch- 
syntaktischen anzupassen. Doch ist vor Ubertreibungen nach 
dieser Richtung zu warnen.

Seitens der praktischen Kunstiibung wird iiberdies die 
Forderung erhoben, die Kunstsprache miisse eine moglichst 
yollkommene Bindung der Lautmassen durchfiihren. So haben 
wir uns denn auch die Frage gestellt, ob diese Forderung 
iiberhaupt erfiillbar sei. Die Figur 3 beantwortet diese Frage. 
Sie stellt eine Kurve dar, die der eine von uns wahrend der



32 john Drinkwaler ais Dramatlker.

Aussprache des Satzes „Die Wiese wallt" lieferte. Man iiber- 
zeugt sich leicht, daU vibrationslose Stellen fehlen. In anderen 
Aufnahmen hatte sich dagegen eine Trennung zwischen „Wie4 
und „se“ ergeben. Es wurde also in der Tat der genannten 
Forderung entsprochen.

AuGerhalb unserer Aufgabe łiegt die Frage, wie die Kunst- 
spraehe trotz solcher Bindung imstande ist, den Eindruck von 
Sprechtakten hervorzurufen. Ein kurzer Hinweis sei uns immer- 
hin gestattet. Sie vermag es allein dadurch, daO sie den am 
besten dazu geeigneten Laut in einem geringen MaCe dehnt 
und in eben dieser gedehnten Form an die Stelle der Pause 
treten lalit.

z. B. Die Wie—sewallt
Der Wal—list hoch--- y
Der Wal—dist fern

Der Lak—kspringt.
In der Tat entsteht auS solche Weise, wie man sich leicht 

iiberzeugen kann, ohne Unterbrechung der Artikulation der 
Schein einer Pause.

Wien. E. FrOschels und F. Trojan.

JO H N  D R IN K W A T E R  ALS DRA M A TIK ER.
Vom D ram a des Auslandes h a t m an  im  allgem einen die Ansicht, 

daB es beim N aturalism us stehen geblieben ist und keine Evolution  
zeigt Dal3 diese Ansicht z. B. beziiglich Amerikas n icht ganz zu trifft, 
erweisen die D ram en des m it einer w ahrhaft dynam ischen P han tasie  
begabten Eugene O ’ Neill. Aber auch im englischen D ram a findet 
m an  Ansatze zu dem  bei uns schon to tgesag ten  Expressionism us, 
obwohl die englische K ritik  d enN am en  „Expressionism us“ ausdriick- 
lich ais F rem dw ort und  den Begriff som it ais etw as Unenglisches 
auffi.lBt. Auch in E ngland herrscht „A narchie im D ram a". In  den 
jiingsten Schauspielen werden die verschiedensten dram atischen 
Stile im d buhnentechnischen M ethoden verw endet. D enn die eng
lische L ite ra tu r unserer Tage ist uberhaupt eine L ite ra tu r der Uber- 
gangszeit, d a  m an in allen G attungen um  eine der neuen Geistigkeit 
ad aąu a te  Form  ring t und doch haufig in der T rad ition  stecken 
bleibt. William Archer, der noch kur/lich  in einem um fangreichen 
Buche “ The Old D ram a and the N ew ” (Hoinemann, London 1922) 
sich erneut ais fanatischen Bekam pfer der E lisabethaner und  ais 
schwarm erischen Bewunderer der neuen R ealisten bekennt, s teh t 
m it seinem eigenen theatralisch  w irksam en D ram a “ The Green 
G oddess” (Heinem ann, London 1921) in bedenklicher Niihe des 
tro tz  seiner theoretischon Bem iihungen scheinbar n ich t auszurotten- 
den Melodramas. Arnold B ennett, d e r m it seinem le tzten  R om an 
'“ Riceym an S teps” wieder die H ohe seiner m onum entalen  Topfer-
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landepen erreicht haben  soli, lieB sich durch den m alerischen Don 
Juan-S toff verleiten, ein “costum e p lay ” zu liefem : “D on Ju a n  de 
Marana,” (T. W erner Laurie, London 1923). Sogar der je tz t sechsund- 
achtzigjahrigeThom as H ardy  w agt noch den S chritt zur Buhne m it der 
„boruhm ten Tragodie der Konigin von Com wall“ (Macmillan, London 
1923), er g ibt sich aber bewuBt prim itiv , denn seine m oderne D ram ati- 
sierung der Sagę von T ristan  und  Isolde is t n u r “a  p lay  for Mummers 
in  one act, reąuiring no th e a tre  o r scenery” . H arley Granville- 
B arker hingegen ku ltiv iert in  “ The Seoret L ife” (Chatto & W indus, 
London 1923) einen diisteren  ,,N aturalism us“ , wenigstens im  Dialog, 
der z. T. zu wirki ichkeitsnah, zu alltaglich und banał ist. D as ganze 
D ram a ist nur K onyersation, aber der A utor versteh t es m eisterhaft, 
die Charaktere psychologiseh zu  vertiefen  und  die „H andhm g” 
durch den Dialog sich fortbewegen zu lassen. E inem  gesunderen 
menschlichen Realism us wenden w ir uns zu in  “The Conąuering 
H ero” (E. Benn, London 1923) von A llan Monkhouse, einem M itgliede 
der M anchester-Schule, dessen fruhere K om odien bisher leider nu r 
in  der Provinz aufgefiihrt worden sind. Sein neues em stes D ram a ist 
eine fesselnde psychologische S tudie dariiber, wie das Erlebnis des 
Krieges sich in oincr sensiblen geistig hochstehenden K unstle rna tu r 
auswirkt. M onkhouse is t der hoffnungsvollste der jiingeren Dram a- 
tikergeneration neben C. K. Munro. Munros zweiteiliges Schauspiel 
“ 'The R um our” (Collins, London 1923) behandelt die betriigerische 
Ausbeutung zweier kleiner mitteleurop&ischer S taa ten  durch  die 
kommerziellen und kapitalistischen In trigen  einer G rofim acht; er 
ste llt nicht wie Monkhouse eine F igur in  den M itte lp u n k t; seine Ge- 
s ta lten  sind die Sprachrohre fiir seine Ideen, und die weit ausgreifende 
H andlung is t keineswegs so s ta rk  gestrafft wie bei Monkhouse, aber 
es lebt doch eine gewaltige D ynam ik darin, und die ind irek t gestaltete 
dram atische K onzeption ist „Expressionism us“ im guten  Sinne, 
keine “misled film a r t” , wie ein fiir die neuen dram atischen E n t- 
w icklungsmoglichkeiten verstandnisloser englischerK ritiker behauptet 
h a t. Viel naher stehen dem  Film  die “chronicie p lays” des sonst 
zum eist wegen seiner stim m ungsvollen, form vollendeten L yrik  ge- 
schatz ten  Jo h n  D rinkw ater. Die „biographischen D ram en" sind 
nachgerade seine Spezialitat geworden, haben m anehe Nachahm ungen 
im  Gefolge gehabt, u. a. das Shakespeare-D ram a von R ubinstein 
und  Bax. Sie w aren die sensationellsten Biihnenerfolge der letzten  
Jah re  in  E ngland wie in  Am erika und  fanden auch zahlreiche Leser, 
wie die Auflageziffern der alle in  Buchform (Sidgwick & Jackson, 
London 1918—1923) herausgekom m enen D ram en erweisen. D er 
“ A braham  Lincoln” , den Archer ais ein „in ternationales Ereignis 
von wirklicher B edeutung“ riihm t, is t vom  O ktober 1918 bis zum 
Marz 1923 siebzehnmal aufgelegt worden! D rinkwaters historische 
Tableaus erinnern in  der K onzeption an  die M anier H erm ann von 
B oettichers, der in  den en los en Szenenfolgen seines zweiteiligen 
Friedrich-D ram as das ganze Leben des groBen Konigs zu umreiBen 
suchte. In  den Einzelszenen m ag es B oetticher vielfach besser ge- 
hm gen sein, das Zustandsbild in wirkliche H andlung umzusetzen, 
aber ais D ichter is t er n ich t phantasiestarker ais der Englander, und 
dieser verfahrt dram aturgisch okonomischer, d a  er niemals versucht, 
em e so ungeheure geschichtliche Epoche dram atisch  zu bezwingen.

In  der Vorrede zur ersten  Auflage des “A braham  Lincoln” 
spricht D. sich iiber Sinn und  Zweck seines W erkes aus. E r  will 
seine Aufgabe n icht ais die des H istorikers, sondem  ais die des Dram a- 
tikers aufgefaBt wissen; er hofft nichts getan  zu haben, die Geschichte
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zu entstellen, aber er b a t die Ereignisse frei um gestellt, m anches frei 
erfunden, um  das Them a in seinor drarnatisehen B edeutung zu heben. 
Seine geschiclil liche Quolle ist die M onographie Lord Oharnwoods, 
dem  er das W erk daher auch żueignet. E r  will auch n icht P o litiker 
oder Philosoph śein; sein Interesse g ilt dem  hochdram atischen 
C harakter Lincolns u n d  dem  anfeuernden Beispiel eines Mannes, 
der so edel in  der F rage des Krieges dachte, sprach und handelte. 
E ndlich  yerzich te t er ais E nglander auf die W iedergabe eines Lokal- 
kolorits, das er n ieht kennt, und  eines Idiom s, das er n icht sprich t. 
E ine Analyse der einzelnen Szenen des “A braham  L incoln” wird 
zeigen, ob und  wie weit er seine Ziele erreicht hat.

Die erste Szene fiihrt uns in  Lincolns H aus in Springfield im 
Jah re  1860. W ir sehen ihn  m it seinen kleinen m enschlichen Eigen- 
heiten  und sollen ihn sehen in  seiner grofien tiefen M ensehlichkeit. 
Die Charakterzeichnung ist absichtlich schlicht, m u te t aber stellen- 
weise naiv an. Menschlich naher kom m t er uns nu r und  innerlich 
wahror erscheint er uns, wenn e r  sich in  diistere Zukunftsahnungen 
ergeht iiber alle die m it seiner Mission verbundenen W idriglceiten, 
iiber das vielleicht erfolglose E nde all seines Strebens, wenn er den 
republikanischenD elegiertendieersehutterndenErlebnissederSklayen- 
m iBhandlungen erzah lt, die ihn zum  unerb ittlichen  Gegner der 
Sklaverei gem acht haben. Neben m anche F einheiten  aber ste llt D. 
a llzuhart m anche A bgeschm acktheiten.

Die zweite Szene spielt ein J a h r  sp a ter in W ashington. 
D er Hołd bekom m t seine grcifbaren G egenakteure und die poli- 
tische O pposition im  M inisterium  ihre F iihrer. So w ird die epische 
Bilderfolge zur kam pferischen H andlung. Aus dem  kleinen haus- 
lichen Kreiso tre te n  w ir in  das grofie diplom atische Getriebe. E s 
ist D. zweifellos gelungen, diese Szene durch  Spiel und Gegenspiel 
zu beleben, wenn auch die b re it angelegten R eden und  Gegenreden 
den Flufi der H andlung hem men. Aber das Bild des grofien M annes 
ist je tz t wenigstens frei von allen kleinlichen, seine innere Grofie 
m indernden aufierlichen Zugen.

M it der d ritte n  Szene ist die Zeit um  zwei ereignisreiche Jah re  
vorgeriickt, ist der Schauplatz auf ein noch hoheres N iveau gehoben: 
der Priisident zur K riegszeit im Weifien H ause! D as eroffnet w eite 
Ausbliclce! A ber die A tm osphare is t w ieder ins Kleinbiirgerliehe 
gesunken, die weltgeschichtliche Perspektive verengt sich, die Politik  
m iindet ins M oralisch-Sentim entale.

D ie y ierte Szene b ring t uns wieder in  den B ezirk d e r grofien 
P olitik . D ie Sitzung des K abinets w ird eingeleitet durch  ein W ort- 
geplankel zwischen dem  zu einem A nhanger Lincolns gewordenen 
Seward und dem  in d e r O pposition gebliebenen H ood iiber Abolition 
und  U nion. D ann folgt das W ortgefecht zwischen dem  Prasidenten  
und Hood. In  der E rkenn tn is, dafi nach dem  Siege iiber den feind- 
lichen General Lee der richtige Z eitpunkt gekoinm en ist, unter- 
zeichnet Lincoln die P roklam ation der Sklayenbefreiung. Diese 
technisch ganz geschickt aufgebaute knappe Szene nim m t einen 
m elodram atischen Ausklang. Lincoln lafit sich eine Stelle aus dem 
„S tu rm “ seines geliebten Shakespeare vorltesen: “ our revels are now 
ended . . .” . D en ebenso eihfachen wie naiven  K unstgriff, an  eineta 
R uhepunk t der H andlung durch die Z itierung aus einem D ichter 
d e r Zeit oder einer fiir die Zeit passenden D ichtung S tim m ung zu 
erzeugen, yerwendet D. auch gem  in seinen folgenden D ram en.

Aus der R edeschlacht gelahgen wir m it der fiinften Szene endlich 
auf das Sehlachtfeld, aber n ich t in den K am pf selbst, sondern  in das
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Q,uartier des Oberbefehlshabers G rant. K am pf und  K am pfgreuel 
bleiben in  respektab ler Fem e. N ach zwei S tunden is t der K am pf 
beendet. Lee kap itu lie rt und  ubergibt G rant seinen Degen. Beide 
iiberbieten sich an  E delm ut. Lee erh a lt seinen Degen zuriick und 
nim m t die m ilden Bedingungen an  in  der H offnung auf baldige Ver- 
sohnung der Parteien . Alles endet in  F rieden  und  Wohigefallen. 
Schrecken und  E lend des K rieges w erden n ieh t sichtbar, werden 
kaum  angedeutet.

A ber D. biingt noeh oine sechste Szene an , die in  einem Knall- 
effekt auslauft. L incoln h a lt am  14. April 1865 eine geschwollene 
patrio tische R ede, sing t u n te r  allgemeinem Jubel Loblieder auf die 
E rha ltung  der U nion u n d  die Aufhebung eines grofien U nrechts, 
d an k t dem  Him m el fur die Erfiillung seiner Lebensaufgabe und w irft 
einen prophetischen Blick in  die Z ukunft der unverganglichen ameri- 
kanischen K ation. N ach einigen Augenblicken wird er von einem 
jungen M ann aus dem  Volk erschossen. Diese ErschieBungsszene 
is t ganz iiberfliissig, die Losung unklar.

E ingeleitet w ird das Spiel durch den Dialog zweier Chronisten 
die uns versprechen:

So kinsm en, we presen t 
This for no loud event 
T h a t is b u t fugitive,
B u t th a t  you  m ay behold
O ur mim ie action  m ould
The sp irit of m an  im m ortally  to  live.

Besehlossen w ird es in dem selben Sinne. W as w ar das G anze?
And th is  o u r mimie action  was a  them e,
K insm en, as life is, clouded as a  dream .

U nd was b le ib t ?
presiding everywhere 

U pon event was our m a n ’s character 
And th a t  endures; i t  is th e  token  sent 
Always to  m an for m an’a ow n govem m ent.

Auch die einzelnen Szenen sind durch  Choruszwischenspiele 
oder vielm ehr D ialoge vo r geschlossenem V orhang verbunden. Zu 
E ingang d er zw eiten Szene fo rdem  uns die Chronisten au f:

H ere contem plate 
A h eart, undaun ted  to  possess 
Itse lf am ong th e  glooms of fate ,
In  vision and in  loneliness.

Auf die d r itte  und  v ierte Szene w erden wir vorbereitet durch 
B etrach tungen  iiber die schmerzyolle Zeit und  den  m it seinen hoheren 
Zwecken w achsenden H elden. Vor der E ntscheidungsschlacht schaut 
der erste  Chronist w ieder zuriick auf die verflossenen zwei Jah re : 

Two years again
D esolation of b a ttle , and long debate ,
Counsels and  prayers of m en,
And b ittem ess of destruc tion  and w itless hate, 

um  zugleich denjenigen zu preisen, der die Zeit der Liebe und  Einigung, 
der V ersohnung und  des Aufbaus vorbereitet.

N ach dem  Siege jubelt d e r erste  Chronist:
And, where strife was, shall union be,
And, where was bondage, liberty .

3*
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N achder fiinftenSzene orakeln  die beiden Sprecher noch mancher- 
lei iiber dieYerganglichkeit. der Schonheit d e rN a tu r  und alles Irdischen, 
um  dann  zu verstum m en:

A wind blows, and th e  lips 
Of prophecy are dum b.

Allein die le tzten  Verse beweisen, daB D. ein stim m ungsstarker, 
in der Form  ungewohnlich gew andter L yriker -ist. Andererseits 
zeigen auch sie von  einer bedenklichen Neigung zu bombastischem 
Schwulst, wenn aucii n icht in dem  Mafie wie die anderen Zwischen- 
dialoge. Sie sind offenbar nach dem Vorbild des griechischen Chora 
gestaltete  und  stellen sich ais ein „pseudoklassischer Anachronism us“ 
dar. D. h a tte  konseąuent den einen oder den anderen W eg gehen 
sollen: entw eder h a tte  er das Leben des grofien M annes oder die 
rnarkanten  Episoden daraua zu einem Epos form en sollen, denn m an 
darf bezweifeln, ob sich der Stoff iiberhaupt zu einem D ram a eignet, 
und  D .s dichterische K ra ft und versifikatorisches K onnen h a tten  ihn 
vielleicht episch gliicklicher bezwungen. Oder er h a tte  die Zwischen- 
spiele, wie W. v. Scholz bei seiner B earbeitung von  „T roilus und 
K ressida” enger in  die H andlung einbeziehen konnen, um  so die 
H andlung selbst zu beleben. Die dadurch bedingte gelegentliche 
Illusionsvernichtung ware uns vielleicht lieber gewesen ais d ie standige 
U nterbrechung einer episodenhaften H andlung durch die aufierhalb 
ih r stehenden Sprecher. Zum Schlufi konnte m an  die grundsatzliche 
F rage aufwerfen, ob n icht dem  D ichter das Leben eines Heros, auch 
w enn er n ich t der jungsten  Vergangenheit und n icht dem  eigenen 
Volke angehort, zu heilig sein sollte, um  es im Stile lebender B ilder 
m it historischen E rlau terungen  an  sich voriiberziehen zu lassen.

Sein zweit.es S tiickaus dem  am erikanischen B iirgerkriege “R obert 
E . L ee” nenn t D. selbst ein “com panion piece” zu “ A braham  L incoln” . 
D ie beiden D ram en sind vollkom m en unabhangig voneinander. 
Stofflich wie gedanklich sind sie einander entgegengesetzt; denn im 
“ R obert E . L ee” ist D . viel weniger politisch eingestellt. D er Held 
erk lart von vornherein, dafi er in erster lun ie virginiseher Burger, 
d ann  erst Soldat und  keineswegs P olitiker sein will, um  sich zum 
SchluB aber dem  ziinftigen S taatsm ann iiberlegen zu zeigen. W enn 
eine Tendenz erkennbar ist, dann  liegt sie in  dem  B estreben, Lee und 
die anderen F iih rer des Siidens in  giinstigem  L ichte erschoinen zu 
lassen. D arum  sind alle politischen Begebenhoiten und  Aufierungen, 
die ihre Fehler blofilegen kdnnten, ausgeschaltet oder n u r angedeutet. 
D arum  spielt D. auf die Sklavenfrage n u r an drei Stellen an : Lee 
bekennt, er m ochte lieber die Befreiung jedes Sklaven ais die Losung 
der Union erleben; an  anderer Stelle und aus anderem  Munde heifit 
es, dafi die Sklavenfrage irgendwie einen Teil der W ashingtoner 
K onstitu tion  ausm ache; endlich m acht der P rasiden t Lee auf 
Lincolns bevorstehende E rk larung  fiir die Abolition aufm erksam , 
aber n u r ais Beispiel fiir Lincolns S tarrsinn. Soweit sonst politische 
Dinge gestreift werden, handelt es sich n u r um  die R echte der Souve- 
ran ita t und die F rage der A u to rita t W ashingtons. Auch hier geht D. 
sehr tak tvo ll vo r; das Spiel wird erst eroffnet in  einem Augenblick, 
ais alle V erhandlungen zwischen den Politikern  unmoglich geworden 
sind. A ber ideell h a t  der General des Siidens manches gemein m it 
dem  S taa tsm ann  desN ordens. Uber das Problem  des Krieges denkt 
Lee n icht weniger ubom ational und ideał ais L incoln: D er Kriog ist 
n u r ein Ausbruch des Zornes bestiirzter Volker iiber Fragen, die sie 
n icht beantw orten konnen; er selbst verabscheut den Krieg, er h a t 
zu viel davon gesehen. D er Feind m ag ebenso R echt oder ebenso
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U nrecht haben wie das eigene V ate rlan d ; aber nrai is t er nu r ein Teil 
des Landes, das eine Frage nur durch den K rieg losen kann ; daB der 
einzelne vielleieht weiaer ist. ais der S taa t und daB der S taa t doch das 
G ut ist, fiir das alle ihr Leben opfem  mussen, is t ein tragisehes und 
doch eigenartig schones M ysterium. Lees Gedanken iiber diesen 
Krieg zwischen N ord und Siid sind von dem selben hohen nationalen 
und edlen Geiste getragen wie diejenigen Lincolna: d a  der K rieg 
nun  einm al ausgebrochen ist, will er vergessen, dafi Virginien eine 
P olitik  h a tte , und sich n u r daran  erinnem , dafi es Virginien is t; die 
Zeit des Argum entierens is t vorbei, und  der Glaube beginnt, alle 
Virginier m ussen nun  glauben, dafi sie weise und  im R echte sind. 
U nd nach der K atastrophe m ahn t er in  W orten, in  denen ein echter 
phra.senloser P atrio tism us pu lst, alle diejenigen, die noch leben und 
fiir Virginien zu sterben  bereit waren, je tz t fiir Am erika zu leben. 
Leider h a t D. dieses ideale Bild Lees durch einige Ziige en ts te llt; 
wenn Lee die B oten  und O rdonnanzen um  sich herum  totschiefien 
lafit, sich selbst tro tz  m ehrfacher W arnungen nicht in  Sicherheit 
bringt, andere zur Vorsicht m ahnt, so ist das kein grofiartiges, sondern 
ein hochtrabendes und  zudem unkluges Benehm en von seiten eines 
Fiibrers.

B iihnentechnisch is t das Stiick ein bedeutender F o rtsch ritt 
gegeniiber D.s erstem  chronicie p la y ; das beweist allein diese Schlacht- 
szene, in der die schwierigen Problem e der Botenberichte und der 
K am pfe aufier der Szene sehr geschickt gelost s in d ; w ir befinden uns 
ta tsach lich  m itten  in  der Schlacht und  finden es doch ganz natiirlich, 
dafi w ir n icht m ehr von ihr schauen ais einige em iatte te , staub- 
bedeckto M anner, einige B eratungen der F iihrer und  einige zufallige 
Verwundungen. Auch die E xposition  is t technisch gut angelegt; 
recht stim m ungsvoll is t der Eingang der ersten  Szene, d a  der jungę 
Soldat aus A labam a nach dem  Abfall seines Landes m it dem  Gewissens- 
konflikt rein  instinktm afiig fertig wird. So w irft die Tragodie Lees 
ihre Schatten  v o raus; das Problem  wird an diesem an  sich unbedeuten- 
den Einzelfalle vorbereitet und bei der bedeutsam en W iederholung 
an  dem  H aup tfa ll vorweggenommen. D enn w ir werden von 
vornherein n icht im U nklaren gelassen uber die Entscheidung 
des H elden, der einen U nterschied m acht zwischen seceding States 
und  rebel States. In  der Beziehung ist also die Exposit.ion vielleicht 
uberdeutlich. Ais einzige wirkliche Spannung bleibt die Ungewifiheit, 
ob Virginien der U nion die Treue halten  wird.

Die anderen acht. Szenen behandeln den heroischen Feldzug, in 
dem sich Lee buehstablich zu Tode siegt und aus Mangel an N ahrung 
und K leidung im  strengen W inter kapitulieren mufi. W underyoU 
versteh t es der D ichter, im m er wieder die T ragik  hineinblicken zu 
lassen in  das Spiel um  eine verlorene Sache, die m it jedem  Erfolg 
an A ussicht auf den Endsieg verliert. “ They grow as you kill them ” , 
spricht Lee vor dem  Angriff auf den M alvem -Hugel, welcher die 
siebentagige Schlacht vor Richm ond n icht ohne Erfolg beschliefit 
und tro tzdem  den Feind n ich t ganzlich vem ichtet. Die eigentliche 
T ragik  aber beruht darauf, dafi der P rasiden t, auf Lees m ilitarische 
Leistungen pochend, von U nterhandlungen nichts wissen will, dafi 
er seehs M onate spa ter sich darauf gefafit m achen mufi', die einzige 
Bedingung, die er stellte, die bedingungslose Unterwerfung, anzu- 
nehinen, dafi die politische E insieht des Feldherm  sich der mili- 
tarischen K urzsicht des D iplom aten fiigen mufi. In  dieser grofien 
Szene im Weifien H ause zu Richm ond h a t D. die dram atische Form  
bewaltigt, h a t er sich wirklich versenltt in  das Leben zweier gegen-
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einander bewegter, ak tiyerfafite rsch icksalhafterC harak tere , andenen  
m an leidenschaftliehen A nteil n im m t. Die Schluflszenen steigern 
d ie G egensatze: D avis m ach t in  seiner hilflosen Verzweiflung und seiner 
H offnung auf Lincolns Milde eine ziemlich kliigliche F igur, wahrend 
Lee, der all das E lend des Riickzugs nicht, wie jener, n u r aus Berichten 
kennt, seine aufrechte H altung  bew ahrt. Das sind K ontrastiiber- 
steigerungen, die vielleieht A bsichten der Tendenz und des Effektes 
verra ten  und  darurn die rein  kiinstlerische W irkung beeintrachtigen 
konnen. D ie Szenen enden vielfach m it einer etwas unyermifctelten 
Glorifizierung der N am en Lee und Virginia. W eniger theatralisch  
und stim m ungsstarker sind die Szenensohliisse, wo Peel, einer der 
vier jungen Virginier, dereń Geschicke D. m it m ehr oder weniger 
berech tig ter dram atisoher Notigung in  das kriegerische Gesehehen 
verf!ochten b a t, die W orte Lees von dem  stand ig  geschlagenen 
und an Zahl s te tig  w achsenden Feinde w iederholt und  v ariie rt.

E in  noch schoneres dichterisches D enkm al se tz t D. in  seinem 
M aria S tuart-D ram a der Schottenkonigin; ailes iiberfliissige, epi- 
sodisehe, freierfundene Beiwerk, das in  “ R obert E .L e e ” streekenweise 
so sehr iiberwuchert, b a t er h ier beschnitten , um  das geistige Gesicht 
der H eldin in einom ŁiuBerlich engen und ideell doeh so wełt gespannten 
R ahm en zu profilioren. W ie Schiller zeigt D. sich ais M eister in  der 
Beschriinkung, die er gegeniiber dem  uberreichen, vielseitigen histo- 
riscben Rohstoff w alten liiBt. Aus der yerloekenden F  Lille reizyoller, 
leidenschaftdurchw irkter Ereignisse und  A benteuer, die das Leben 
der M aria in einer langen bun ten  Reihe b ie te t, w ahlte er eins der 
reichsten und nicht wie Schiller das scheinbar arm atę heraus (Berger), 
wahrend eine neuere B earbeiterin  Clara R eed  “ The Two Orowns” 
(A rom antic dram a, E llio t S tock, London 1923) M aria S tu art in 
Fotheringay, ihre H inrich tung  und Leicesters F ali zum  Yorwurf 
nim m t. Schiller laflt seine H andlung am  Todestage D am leys be- 
ginnen, D. laGt sein D ram a am  Tage oder v ielm ehr in  d er N acht 
seines Todes, also m it der E rm ordung D am leys enden. Schiller 
zieht die Jah re  der Gefangenschaft auf die d rei le tz ten  Leidenstage 
derK onig in  zusamm en. D. laflt seinen m it dem TodeR iccios schlieflen- 
den ersten  A kt im Ja h re  1556 in  H olyrood spielen, den zweiten fast 
genau ein J a h r  sp a te r am  selben O rt. Schiller s te llt M arias Schuld, 
t) .  ihre U nschuld an  D am leys E rm ordnung ais zweifellos hin. In  
der Schuldfrage, die iibrigens neuerdings A. F . S teu a rt (The Trial 
of Mary, Queen of Scots, H odge & Co., London 1922) von  einem  
anscheinend iiberwiegend englischen S tan d p u n k t aus beleuchtet, 
sowie in  der W ahl ihres Stoffes stehen sie sich d iam etra l entgegon. 
Aber ideell gehen sie eine ganze Strecke W eges m iteinander. Sie 
erobern das H istorische ais eine F orm  des W irklichen, ais eine einmal 
gelebte w ahrhaft in  diesem  Leben gewesene W irklichlceit zwingen 
sie neu und wiedererzeugend in  die E rscheinung, deu ten  die histo- 
rischen Gegebenheiten in  ihrem idealen Sinne um . Bei Schiller sehen 
wir M aria ais geistige Siegerin scheiden, gelau te rt vom  F euer einer 
w ahren F reiheit. Auch D. s treb t iiber rein  stoffliche Interessen und 
W irkungen h inaus; er fiihrb uns keine solę.he F iille m ark an te r histo- 
rischer Persbnlichkeiten wie Schiller vor, die europaische P olitik  
t r i t t  n u r in der Person des englischen G esandten in  den  engen K reis 
um  die Konigin, die selbst m it ihren dunklen Zukunftsahnungen der 
Geschichte vorgreift. D . s H eld in  m ach t n icht wie bei Schiller die 
le tzte  schwerste Leidensnotw endigkeit zu einem W erk  ihres Willens, 
sie wird vielm ehr von einem erbarm ungslosen F a tu m  getrieben, das 
allen grofien liebenden F rauen  yorgeschrieben ist. Die N a tu r  h a t sie
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m it einer solchen M acht des Geistes und einer solchen K iaft der Liebe 
ausgesta tte t, dali kein  M ann ihr gleichkom m t und dat! kein Mann 
ih rer darum  ewig u n sta ten  Liebe Erlosung bringen kann. Schillera 
M aria ach te t sich bis zu der Zankszene ais eine S terbende n u r dann, 
wemi die E rinnerungen  an  D arnley sie ąualon. Bei D. is t ih r Gedanke 
an  den Tod n icht d er AusfluB einer. S tim m ung, sondem  eher der 
fatalistischen W eltanschauung einer Ungliicklichen, die sich gegen 
das Geschick n icht aufbaum t, w ahrend bei Schiller ih r sta rker Will© 
zum  Leben noch lange ungebrochen is t. D . idealisiert ihre Liebe im 
hochsten  und w eitesten Sinne, reinigt sie von allen irdischen Schlacken. 
Seine dichterische P otenz h a tte  vielleicht dazu gereicht, ein sinn- 
betorendes Gemalde von  der Gewalt des schonen W eibes inm itten  
eines in  w ilder Garung begriffenen Volkes zu entwerfen; er h a tte  wie 
Swinburne und nach der A rt der E lisabethaner ein D ram a weiblicher 
Sinnentollheit, ein D ram a elem entaren, von M oralgesetzen unbe- 
łaste ten  Menschengebarens aufzeichnen konnen (Stahl). Oder zog er 
sich lieber den Vorwurf der U ntreue gegen die Geschichte zu, ais daB 
e r  den groberen In s tin k te n  des Publikum sgeschm ackes entgogenkam  ?

W ie er zur Geschichte s teh t, sag t er uns durch sein Sprachrohr 
den  a lten  Boyd im V orspiel: “ H istory  never so entąngled itself. Ali 
th e  witnesses lied, and nearly  all wlio have considered it  have boen 
absorbed in  confirming th is word, refuting th a t. And a t the  centre 
of it, obscured b y  one argum ent is the  one glowing reality , a  passionate 
woman. Beside th a t, the  rest is nothing, b u t we fo rge t.” T rotz dieser 
Versicherung feh lt gewiti die Akribie der H istorie , aber das D ram a 
h a t eben das eine, was F reyhan  (Das D ram ą der Gegenwart) am  
,,F lorian G eyer” geriihm t h a t :  D as Leuchten, die Melodie, dąs 
R aunen imd W ebende, die undeutbare W irklichkeit h in te r fixierten 
W irklichkeiten. W ie ein unabw endbares Verhangnis s te h t Marias 
U ntergang vom Beginn des D rąm as an  fest. “ The intrigues of E uropę 
will destroy m e” , sag t sie gleich z u E ingang der ersten  Szene des 
•eigentlichen D ram as, und wenn sie zum  SchluB Bothwell folgt, so 
t u t  sie es in  der H berzeugung: “ it  is but. one step  fa rth e r into the  
darkness, into th e  la s t” . A n ih r verw irklicht sich das Geschick aller 
groflen E rauen, die fu r  ihre Liebe n icht die ihrer wiirdigen M anner 
fanden. D arum  darf d e r a lte  Boyd im Vorspiel M argaret, die e r  an 
GroBe des Geistes und  K ra ft der Liebe M aria gleichstellt, dassełbe 
Schicksal prophezeien wie ih r; dąrum  m ah n t der A lte den  jungen 
H unter, sein eigenes kleines, zeitgebundenos E rlebnis, die Treulosigkeit 
M argarets, im L iehte iiberzeitlicher W ahrheit zusehen. In  dem  traum - 
haften  Vorspiel sind die H auptpersonen  des D ram as yorgezeichnet, 
klingen die H aup tm otiye  an, werden die Problem e yorgetrieben.

Sucht m an nach einem G rundgedanken in  dem  D ram a, so konnte 
m an  ihn  etw a so form ulieren: D er Mensch is t ein zum Leid in  die Welt- 
gesetztes W esen, von allen Leiden is t die T ragik  d e r  Liebe die gróBte, 
w eił die w ahre Liebe niemals ihr le tztes und  hbchstes Ziel erreicht. 
D er Gedanke ist weder neu noch der Stoff. Aber der D ieh ter h a t dgn 
Stoff einer alłgem eingiiltigen Idee d ienstbar gem acht in einer Form , 
die in  m anchen Teilen den Forderungen der nu r gestaltetes Leben 
ertragenden  Biihne w iderstreiten  m ag, die jedoch ais Denkzeichen 
rom antischer H eldenyerklaning echte Poesie ist. M aria S tu art mag 
ais dram atischer C harakter weniger gelungen und weniger lebensypll 
sein, der historischen W irklichkeit fem er stehen  ais A braham  Lincoln; 
ab e r sie ist ein schoneres Beispiel fiir den w ahrhaft weiblichen leid- 
suchenden Idealism us ais jener fu r die Idee der m annhaften, leid* 
•iiberrtindenden V aterlandsliebe.
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A udi in seinem Cromwell-Dram a leg t sich I). eine zeitliohe und 
stoffliche Beschrankung auf, aber zum  Schaden der K onzentration  
durchmiBt er anderthalb  Jah rzehn te  des Lebensweges Cromwells und 
uberspringt dabei m anche bodeutsam en, an  sich schon dram atischen 
und  daher der d ram atischen G estaltung zuganglichen S tationen. 
So en tsteh t w ieder kein „D ram a” , sondern ein Szenarium , eine Bilder- 
schau, die tro tz  m ancher dram atischen H ohen und  hoher poetischer 
Schonheiten in  der gefahrlichen N achbarsehaft des Film s steh t. B r  
m ach t freilich n icht den aussichtslosen Versuch, den ganzen Riesen- 
stoff dichterisch einzufangen, die le tzten  inhaltreichen Jahrzehnte der 
L aufbahn  Cromwells zu durchschreiten oder gar d ie W eite der E poche 
von 1640— 1680 zu bewaltigen m it ihrer „b u n ten  Folgę von D ingen, 
der S ichtbarm achung ihrer tausendfaltigen Brechungen, den durch 
tiefe K liifte voneinander getrennten  Menschengeschicken” , kurz — 
was Goethe die „T o ta lita t des Zustandes11 nannte. E r  begniigt sich 
in  treuherziger (vom strengen T heaterstandpunk te  aus vielleicht 
schwachlicher) Befangenheit vor dem ungeheuren M ateriał dam it, 
in  sechs locker gefiigten Szenen das Leben des seit M acaulay und 
Carlyle idealisierten gew altigsten V ertreters des streitbaren  Kalvinis- 
m us, den die Geschichte kennt, von 1639 bis 1654 zu um spannen.

S ta tt  des gewordencn P ro tek to rs h a tte n  w ir lieber den werdenden 
gesehen, der nach der Schlacht bei N aseby S chritt fu r S chritt w eiter 
geht, die R evolution  zum Siege fiih rt und die neue A u to rita t des 
gerechten Schwortes bogriindet. U nd welch glanzendes dram atisches 
Them a w are insbesondere die Auflosung des langen P arł amen. s 
gewesen, wo der W irklichkeitsm ann k raft seines starkeren  W illens 
und  seines sittlichen Vorrangs entschieden siegt iiber die Verstiegen- 
heit der Nurredner, oder se in E in tr itt  in die Periode seines K onigtum s, 
d a  er gleich schroff dem  anderen P arlam ent entgegentritt m it den 
W orten: „G o tt sei R ich ter zw ischeneuch und m ir!” und das in  seinem 
eigenen m achtigen W illen beruhende G ottesgnadentum  verkiindet, 
oder die T rag ik  des alternden  einsam en Cromwell, der wie jeder 
Ragende den G efahrten, die sich schon auf der M itte des Weges von 
ihm  zu trennen  beginnen, im m er unbeąuem er wird und  schlieBlich 
HaB u n d  S po tt e m te t!

D em  Cromwell D rinkw aters bleibt die T rag ik  ziemlich fern, 
das Zerwiirfnis m it den “poor old creatures” in W estm inster greift 
n u r voruborgehend und n icht entscheidend in  seine L aufbahn ein; 
daB er das P arlam ent un te r den Willen des Heeres beugte, wird nu r 
beiJaufig und vage angedeu tet; historisch getreu  ist das Charakter- 
bild des Mannes n icht, der nach der Schilderung Guizots und Limans 
d er Yerstellrmg, ja  der Liige fahig war, im m er von einer unerhorten  
K iihnheit beseelt, leidenschaftlich und grób, verwegen und  klug, 
m ystisch  und p rak tisch  und  von grenzenloser E inbildungskraft. 
D .s Cromwell ist frei von Schuld und Fehle, s tra f t sich n u r einrnal 
selbst Liigen durch die B eh au p tu n g : “ I  have said a  word for freedom, 
a  poor confused w ord” . Seine lange wohlgesetzte und  ubersichtlich 
gegliederte P arlam entsrede und seine klare um fassende D eutung der 
Lagę nach der Schlacht bei Edgehill sind n icht das W erk  des Typus des 
Schweigers und des V ertreters jenes B ritentum s, von dem  der erste  
N apoleon eininal staunend  sag te: «Ces Anglais ont un  grand ta len t 
pour le silences. W ohl weiB D. auch die m ystische Verziickung zu 
fassen, wenn er den H elden zu seinen M itbriidern in  rhapsodisch 
ąuellenden W orten  sprechen lafit: “ The Lord God walks a t  our hand. 
H e is here now in our m idst. H is desires are our freedom, H is w rath  
ou r ty ran n y  one over another. Be very  m ercyful in  all your ways,
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fo r meroy is H is nam e” . D as Seelenleben des grofien Mannes, der 
im  W irbelwind der Schlachten auf die Stim m e seines Damons lauschte 
und , von seinem D am on getrieben, die Grofie seines V aterlandes 
schuf, in  einer grofien dram atischen Synthese zu vergegenstand lichen, 
das ist. dem  D ichter n icht vollkom men gelungen. D as lag aueh wohł 
'nicht in  seiner Absicht. Von den packenden Moment en seines schicksal- 
bewegten Lebens h a t er sich m anche entgehen lassen. Aber einzelne 
Bilder h a t er m it liebevoller Einfiihlung in  die Stim m ung der Zeit 
aufgezeichnet. D m  die A tm osphare zu schaffen, greift er zu klein- 
lichen, jedoch wirkungsvollen M itteln; die greise M utter Cromwells, 
eine der wenigen uberzeugenden F rauengestalten  in  D.s H istorien, 
welche die neue Zeit, when w ra th  comes and beau ty  is fo rgo tten” , 
m it der B esignation des A lters iiber sich ergehen laBt, m it riihrender 
m utterlicher Sorge^sich um  das Geschick des grofien Sohnes bangt 
und  nach langem Zaudem  in  echtem  M utterstolz seine Leistung an- 
erkennt, zitiert im hauslichen Kreise Verse aus H erricks “H esperides” , 
laBt die Enkelin  aus dem  eben begonnenen „V erlorenen Parad iese” 
vorlesen. Dieses P uritanerhaus, n icht zu letz t sein Plerr, is t keines- 
wegs welt- und kunstfrem d; Sanger und Tanzer sind h ier gem  gesehene 
Gaste, M usik und  Poesie werden hier verstandnisvoll gepflegt.

D ieE inzelbilder m it ihrem  geschichtliehen H in tergrund  und  dem  
frei erfundenen episodischen Beiwerk fiigen sich n icht zu einem 
stabilen  dram atischen Gebaude, die losen Szenen sind n icht zu 
einem „A usgreifend-G erafften", zu einem „V ielfaltig-Einen“ ge- 
m e is te rt; aber zur H alfte  sind sie szenisch gu t gesehen, und  alle sind 
m it w ahrem  Sinn fur dichterische Schonheit. und Stimmimg gestaltet. 
Jedenfalls s te h t D .s “ Cromwell” ais D ram a wie ais Dic.htung hoch 
iiber V. H ugos weitschweifigem V ersdram a m it seiner stillosen 
Mischung von Komodie und S taa tsak tion  und  seiner rom anhaften, 
lappischen In trige. D ie neueste D ram atisiem ng bo t ubrigens ein 
E nglander E dw ard  W illmore “ Cromwell th e  P ro tec to r’; (Pum a 
Publishing Co., London 1923). D er T ex t is t m ir n icht bekannt, aber 
ich m ochte n icht annehm en, daB W illmore, d e r bisher m. W . literarisch  
kaum  hervorgetreten  ist, eine bedeutendere D ichtung und  ein 
bedeutenderes D ram a iiber Cromwell geschrieben h a t ais D. U nd w ena 
ich m ir ein G esam tutreil iiber D .s Leistung erlauben darf, so m ochte 
ich es im  ausdriicklichen Gegensatz zur englischen K ritik  dah in  
zusamm enfassen, daB zw ar d e r D ich ter in  ihm  sta rker is t ais der 
D ram atiker, daB die Stim m ung seiner D ram en sta rk er is t ais das 
dram atische Leben, daB aber seine D ram en ais D ichtwerke den Ver-

fleich m it jedem  zeitgenossischen englischen „D ram a“ vertragen.
iberraschen wird freilich den A utor sowie die Englander und Ameri- 

kaner, welche ihn  von der Biihne aus auf sich haben w irken lassen, 
daB sein erfolgreichstes Schauspiel in  m einer K ritik  am  schlechtesten 
abschneidet — und um gekehrt!

Bochum. K a r l  A rn s .

FRA NC IS JAM M ES’ W IR K U N G  A U F S EIN E  
ZEITG EN O SSEN .

Francis Jam m es is t in  deutschen Landen n ich t so bek an n t, 
wie es seiner Bedeutung zukom m t. E r  gehórt n icht zu jenen triigeri- 
schen B lendem  am  asthetischen H im m el Frankreichs, dereń Werke- 
n icht schnell genug iibersetzt, n ich t vielseitig genug kom m entiert 
werden konnen. Sein L icht is t m ilder, aber auch bestandiger; es 
h a t nichts von  dem  sich selbst verzehrenden einmaligen Aufflammen.,
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•es Jaflt y ielm ehr ahnen, daB es fixstem artig  noch lange leuehten 
wird, wenn seine Quelle einst verloschen ist. In  wieviele W erke 
heute beriihinter Schaffendor schien es befruchtend hinein, ja  erweckte 
sie so eigentlich e rs t zum  Leben. D enn Leben und Liebe zum  Leben, 
das ist es, was die m iide G eneration um  1890 aus den naiven, weichen 
R hy thm en  dieses N atu rd ieh ters schopfte. D am als, ais die einen 
sich in  entsagendem  Stolz von  der Menge abschlossen, die andem  
auf den M arkt liefen und ihre literarischen M anifeste anpriesen, 
alle abęr, ob e rs ta rrt oder sich heftig  gebardend, v o n d e r Verzweiflung 
ih ies U berw itzes um fangen waren, — dam als w ar es Jam m es, der 
es w agte, ihnen eine Blum e hinzuhalten , eine ganz einfache W ald- 
blum e und ihnen zu sagen: Seht, wie schon sie ist. U nd sie sahen 
und  s tau n ten  und  yergaBen iiber dieser Schonheit ihre scharfsinnigen 
U nterscheidungen zwischen N aturalism us, Realism us und  Symbolis- 
m us, sie sahen die geheimnisvolle E inheit, die in  allem W achsenden 
und  Bliihenden ist. E s war, ais h a tte  Jam m es die Quelle wieder 
en tdeck t, die sie sich alle v erbau t und versperrt h a tte n  und dereń 
klares W asser sie sich so lange durch kiinstliche G etranke ersetzt 
h a tten , daB sie zu le tz t du rstig  nach ih r geworden waren. E s 
w ar keine Revolution, konn te  keine sein. E s kam  viel zu sclilicht 
daher, m it weichen G ebarden und traum endem  Kindesbliclc, oh 
uch lich sich ein in  die H erzen, die sich boi dieser unerw arteten , 
w arm en B eriihrung au fta ten  und nun  anerkennen und  glauben 
m ubten. Schon allein um  jener Menschen willen, denen Jam m es 
dam als Erlosung von  schwerem D ruck b rach te, yerd ien te sein Name 
unvergessen zu bleiben. D enn es w aren die groBten seiner Zeit, die sich 
von  ihm  beschenken lieBen und  ihm  ihren  D ank in liebender Uber- 
schwenglichkeit zollten. E s is t merkwiirdig, wie so ganz verschiedenu 
K iinstler sich in  diesem  einen P u n k te  vereinten. N am on wio Mallarme 
und  Gide, Claudel, H enri de R ógnier und  Coppóe, L o ti und Rem y 
-de G ourm ont, sie alle, ob m iide fin-de-siecle-Menschen oder suehende 
N euerer, liefien dem  jungen Provinzler aus dem  Trubel ih rer W elt- 
s ta d t  heraus oder von  fem en, exotischen L andem  her ihre Anerken- 
anung auteil werden. W as sie aber alle in  ihm  fanden, haben  fran- 
zosische K ritiker inzwischen versucht zu ergriinden und festzustellen. 
A ber es gelang ihnen kaum , dieses ganz eigenartige T alen t in  ihre 
W orte und  Ideengange oinzuschlieBen, jeder von ihnen bekennt 
schlieBlich, daB m an don D ieh ter selbst sprechen lassen miiBte, 
daB n u r er uns wirklich etwas iiber sich sagen konnte . N ur Andre 
Gide w ar es vergonnt, in  W orten von k rista lla rtiger D ichte und 
K larhe it den E indruck  zu schildern, den  die Prosaerziihlungen 
Ja m m e s’: Clara d ’Ellśbeuse und  Almaide d ’E trem o n t auf ihn  ge- 
m acht hatten . W enn alle anderen aber, um  die E igenart Jam m es’ 
zu  fassen, ihn abwechselnd m it den Schlagw ortern des Symbolismus 
u n d  K atholizism us, d ann  w ieder d er R ealistik  oder gar des Mystizis- 
m us bezeichnen wollten, so bew eist uns die einfache T atsache, daB 
d ie  von ihm  Inspirierten , sich n icht m it einom dieser W orte benannten, 
sondern die Jam rnisten  heiBen, daB nu r e r  se lbst ein MaBstab fiir 
sein W erk sein kann.

W er is t aber er selbst ? Ais 1892 seine erste G edichtsam m lung 
•erschien, w ar er den  Lesem  des Mercure de F rance schon durch 
einige P lak e tten  bekann t. Aus O rthez h a tte  er seine Gedichte ge- 
sandt, Gedichte, die nichts von Parisor G roflstadtluft wuBten und 
scheinbar von einer d e ra rt p rim itiyen  Form gebung w aren, daB 
m an  den  Verfasser zunachst fibr einen E nglander hielt, d e r sich 
■in d er franzosischen Sprache yejsuchen wollte. A ber m an konnte
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sich  doch n ich t dem  Reize dieser fast unbeholfenen Ausdrucksweise 
entziehen, und  es w aren die grofiten, die zuerst den ganz eigenartigen 
K iinstler erkannten , der sich un te r diesem  einfaltig  schlichten Ge- 
w ande verbarg. E in  K iinstler, d e r n ich t das H auptgew ich t darauf 
legte, K iinstler zu sein, sondern d er es offen aussprach, daB er nur 
abschreiben wolle, N a tu r abschreiben, daB f iir ih n  die W iedergabe der 
Neigung jener Blum e, des Sprunges jenes Tieres das einzig wichtige 
sei. M an h a tte  vielleicht versucht sein konnen, das N aturalism us zu 
nennen, wenn n icht eines ihn von jedem  Program m e weit en tfern t 
h a t te :  fiir ihn  w ar seine Liebe zu den D ingen maBgebend, und  seine 
D ichtung w ar im m er wieder die innigste Verschm elzung m it all 
dem  Lebendigen, das er beschreiben w ollte. E s  is t m erkwiirdig, 
wie er von A nfang an  ganz er selbst w ar, wie seine ersten  Gedichte 
(spater aufgenom m en in denB and  «De 1’Angelus de l ’Aube a 1’Angelus 
du  Soir») uns schon dieses V ibrieren in  der N a tu r  bringen, um  dessent- 
willen sein W erk so lebendig w irk t. E s ist, ais wiiBte er nichts 
von den asthetischen  B estrebungen der le tz ten  Jah rzehn te  die 
Erage nach der Form  ex istiert fiir ihn  n ic h t: «Ma pensóe su it’m on 
bm otion ag iteś ou calmeo — und die Dinge, von denen er bewegt 
wird, sind bestim m end fiir das „W ie“ seines G edichts. W as fiir D inge 
sind d a s?  Dinge, die seiner G eneration schon langst aus dem  Be- 
wufltsein geg litten  w aren oder, was schlim m er ist, zur K ulisse ihres 
eigenen, m ehr oder weniger eitlen  Selbst geworden waren. D as 
Eigenleben, die Eigenwiirme dieser Dinge w ar vielleicht in  diesem 
naturhistorischen, und  -philosophischen Z eitalter langst festgestellt 
worden, nu r ein D ichter jedoch konn te  sie ganz offenbaren. E in  
D ichter, der auf alles In tellektuelle yerzieh te t h a tte , dem  philoso- 
phische Gedankengange ganz frem d waren, dem  die sureaux tausend- 
m al lieber w aren ais die surhommes. E in  D ichter, d er ein  Gedicht 
iiber den Esel und einen R om an iiber- d en  H asen  schreiben konnte, 
dem  der R ing der Jahreszeiten  im m er w ieder S inn und B edeutung 
seines Lebems umschlofi. E in  D ichter, d e r die N a tu r  ansah m it dem  
berausch ten  B lick des K indes, der den B rscheinungen der G arten 
und W iilder gegeniiber nie stum pf w erden konnte. E in  D ichter, der 
n icht wie jene Sym bolisten und  E soteriker die N aturerscheinung zum  
willkiirlichen Zeichen seines Innern  se tzt, sondern dem  die Blume selbst 
schon Gedicht und  Sinn ist, dem  ih r Bliihen allein schon Geheim nisund 
W under genug ist. E s ist, ais h a tte  er alles spezifisch Menschliche, 
all das, was den  tiefen  E insehn itt m acht zwischen V egetativ-Tier- 
haftem  und  menschlichem BewuBtsein, von sich abgetan , ja  ais h a tte  
er es nie gekannt, ais ware seine Seele von  Anfang an  im  R hy thm us 
des Naturgeschehens geschwungen. U nd das w ar es auch, was ihn 
so w ertvoll m achte; denn  jenes M enschliche, U berkom plizierte h a tte  
sich zu sehr h inaufgesteigert und  yerlangte nach seinem  A ntaus 
der es w ieder durch  seine B eruhrung m it d e r E rd e  in  V erbindung 
brach te m it allem Seienden. D as is t Jam m es in  seinem  Ausgange 
gewesen, und  das ist er geblieben. W enn viele in  ihm  gern  den  katho- 
Iischen D ich ter sehen wollen und  ihn  m it F ranz von  Assisi ver- 
gleichen, so is t das ein verfuhrerisches Bild, desto m ehr, d a  Jam m es 
selbst F ranziskus zum  H elden seines H asenrom ans gem acht hat. 
Aber das, was Jam m es m it ihm  verbindet, is t gerade n ich t das K atho- 
lische, is t vielm ehr der Renaissance-M ensch Franciscus, der iiber 
alles D uster-M ittelalterliche hinweg an  die heitero Antilce ankniipft.

W as der heilige F ranz an christlich-asketischem  Geiste in  sich 
tra g t, h a t Jam m es nie gekannt, und seine besten  K ritiker miissen 
sich dariiber w undern, wie er so gar nie das em pfunden hat, was ihn
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e rs t zum  katholischen D ich ter stem peln w iirde: l ’angoisse du póchć. 
Man wird dagegeneinw enden, daB Jam m es auch das zu gestalien  ver- 
such t h a t in der so katholisch-em pfindsam en Seele der Clara d ’Ellóbeuse. 
A ber is t das d e r ganze Jam m es, der sich h ier darb ring t ? I s t  es nicht 
yielm ehr wie ein reinerer, ganz abgeschiedener Teil seiner Seele, 
den er dem  H im m el w eiht, um  d ann  selber desto lebendiger alles 
Ird ische zu erleben? Ganz k lar w ird einem dies aus dem  H aup t- 
w erke nach  seiner B ekehrung: Les Gćorgiąues Chrśtiennes. Es 
is t ein groB angelegtes, in  biblischem Stile gehaltenes, d as m it der N a tu r 
innig verwachsene Leben des Landm annes schildem des Gedicht. 
H ier w achst in  einem Gesange die w undervolle reine und  edle G estalt 
des B auernm adchens em por, das sich dem  H im m el w eiht, das alles 
Schone und  alle E ruch t der E rd e  dem  seelischen Sein zu opfem  
bereit ist. A ber der D ichter, der uns in  Begeisterung von ih r sprieht, 
w endet sich gleich darauf dem  ta tig en  Leben des Landvolkes zu, 
er h a t dem  Him m el den  T rib u t en trich te t, er selbst aber gehort 
noch in dieses rauschende, irdische Leben. Auch h ier w ieder zeigt sich, 
dafi m an  Jam m es n ich t m it einer bestim m ten R ich tung  identifizieren 
kann, er s teh t abseits aller Schlagworte in  seinem tiefen Zusammen- 
klang m it allem N atiirlichen. E r  selbst is t sich vollkom m en bewuBt, 
einzigartig zu sein in  seiner Epoche, und  m an w ird die Bewunderung 
fu r die R om antik  und fu r T heokrit im m er w ieder bei ihm  finden, 
fa s t nie aber sprieh t er eingehender iiber irgendein zeitgenossisches 
W erk. U nd wieviel tiefer ist ja  auch seine V erbindung m it Musset, 
L am artine, R ousseau. I s t  es nicht, ais h a t te  er endlich die rom an- 
■tische Sehnsucht erfiillt, in  der N a tu r  ein von  m enschlichen Kon- 
yentionen befreites Leben zu finden, das, was sie alsSchonstes priesen, 
aus dem  Reiche des W unsches in  gliickliche W irklichkeit um gesetzt ? 
W enn er von  ihnen sprieh t, w ird er von ihrem  ennui ergriffen, es 
ist, ais sprache er wie in  E rinnerung an  ein friiheres Leben 
und  an  yergangene Schm erzen; jede Zeile jener D ichter fuhlt 
er in  solchen A ugenblicken ganz ais sein E igentum . Doch wenn 
dieses.Medium der R om antik  zwischen ihm  und  den D ingen schwindet, 
w enn er allem Bliihenden und  D uftenden, allem prim itiy  Lebendigen 
wieder unm itte lbar gegeniibertritt, d ann  is t nichts m ehr da von 
d er zarten  M elancholie jener em pfindsam en D ichter, dann  s trah lt 
sein Vers in  sonniger Lebensfreude. W ie lang w ar dieses Gefiihl 
schon aus der L yrik  yerschwunden. W ie sehr h a tte  sich der ennui 
der R om antik  in  der Folgę yertieft und  yerscharft und w ar zu jener 
Verzweiflung am  Leben geworden, die sich wund stiefi im  Gefangnis 
des Daseins. K einer von ihnen konnte einen Ausweg finden, sie selbst 
h a tte n  ihn sich im m er wieder yerbau t m it ihren so kunstvollen 
Geriisten. U nd nun  w ar einer gekom m en, d er gar n ich t baute, der 
den  P fad  seines Lebens dahinschlenderte, der alles K leine und  Un- 
bedeutende, das ihm  d a  begegnete, liebeyoll betrach te te , der frisches 
Quellwasser tran k , und  dessen D ichtung so k lar und  einfach war 
wie die Dinge, denen seine A ufm erksam keit galt. I s t  es n icht das 
Land von P au l und Virginie, in  dem  dieser D ich ter lebt., jedoch nicht 
m ehr das fem e W unschland der R om antik , sondern  zur wirklichen, 
erleb ten  Gegenwart gewordenes Land. U nd das ist das zweite groBe 
V erdienst Jam m es’, daB er tro tz  des unerhort Neuen, das er b rach te, 
n icht wie ein Frem dling daherkam , der ohne Gefiihl fu r die Yergangen- 
heit alles seiner eigenen O riginalitat opfert, sondern daB gerade 
er zerrissene Bandę w ieder ankniipft und Saiten  zum  yollen Ausklang 
bring t, die lange vor ihm  angeschlagen w orden waren. So kann es 
n ich t wundernehm en, daB die ihm  nachfolgende D ichtergeneration
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zwiefach von ihm  gepackt worden ist, in  dem , was in  ihnen natiirlich 
und  zum Leben drangend w ar und in  der Verlebendigung alles dessen, 
was ihnen durch  T rad ition  lieb und  heilig war, und von dem  sie sieli 
doeh schon allzuweit en tfe rn t h a tten . D as is t jene Generation, 
von der Je an  de Gourm ont sa g t: «Ils on t dans l ’am e le sanglot de 
Verlaine e t 1’ómotion de Jammes.»

Wien. E l e n a  D a b c o v ic h .

D U BISLA V-BO EK  U N D  D IE  „R IC H T L IN IE N  F tJR  D IE  L E H R - 
PLA N E D E R  H O H E R E N  SCHULEN P R E U S S E N S ” VON 1925.

Th. Zeiger h a t  in  der Besprechung, die e r  in  dieser Zeitschrift 
(1925, V, S. 333) den „R ich tlin ien" w idm et, eine Feststellung  ge- 
m aeht, die alle, welche an  dem  W erke beteilig t gewesen sind, m it 
G enugtuung lesen werden. W elch schonere A nerkennung konnte 
ihrer A rbeit zu teil werden, ais daB ihnen ein Fachgenosse, d e r fu r 
viele zu sprechen berufen ist, b es ta tig t, es scheine „alles, was im 
łe tz ten  M enschenalter iiber den U n terrich t in den neueren Sprachen 
ausgesprochen worden ist, in  die R ich tlin ien  aufgenom m en zu sein“ ! 
In  der T a t; n ich t am  griinen Tisch erkliigelte A nordnungen sollten 
hinausgehen, sondem  Anregungen, die eino nach gew issenhaftester 
P rufung vorgenomm ene Synthese dessen sind, was W issenschaft 
und  Schule bereits se it langem  erdach t und  e rs tre b t haben.

Zeiger fiigt hinzu, und  das von ihm  G esagte g ilt n ich t n u r  fu r 
die Sprachen, daB die „R ich tlin ien1' ein ideales Ziel aufstellen, das 
„so lange ein ideales Ziel bleiben muB, bis eine Lehrergeneration 
herangereift is t, d ie ihm  gewachsen is t" .  E n tsp ric h t dieses Ziel 
aber den B estrebungen und  E rkenntnissen , die die B esten  u n te r  den 
Jugendbiłdnem  bereits angebahnt haben, dann  g ilt es doch nur, 
diesen Bestrebungen allgerneine Geltung zu verschaffen, das Ziel 
k lar erkennen zu lehren und  die W ege zu ihm  zu weisen. D ie F iih rer 
dazu sind gegeben, sie miissen doch freudiger Gefolgschaft sicher sein.

Welche B edeutung dabei dem  „L eh rbuch", auch wo es nu r 
G e h ilfe  im  U nterrich t is t, zufallt, sollen alle A nregungen n ich t 
n u r auf dem  P apier, ein  schones Idea i bleiben, b rau ch t m an n ich t aus- 
zufiihren. Zeiger s te llt m it R ech t fest, daB auch h ier „die schónsten 
A nsatze vorhanden sind" . D ie le tz ten  Ja h re  haben uns gu te Bucher 
gebracht, die viel von dem , Was die „R ich tlin ien" ais Ziel weisen, 
bereits zu verw irklichen suehen. U nd so viel verw irklicht haben, 
daB m an endlich riicksichtslos m it dem  aufraum en kann , w as dem  
heutigen W ollen, neuer E rkenn tn is , dem  Geist unserer hoheren 
Schule n ich t m ehr en tsp rich t. E s  w ird M usterung u n te r  dem  A lten 
vorzunehm en, Neues griindlicher zu priifen sein, ais es leider in 
den D urchschnittsbesprechungen von Schulbiichem  nach  schnellem  
D urchb la ttem  geschieht. Jedes em ste  W erk, das sich neue B ahnen 
zu zeigen und  fiihren bem iiht, soli w illkom men sein — K rieg  nu r 
der U nfahigkeit, der R outine, dem  Schlendrian, die auf dem  Gebiet 
d e r neueren Sprachen aus m ancherlei Griinden, auch geschichtlichen, 
dem  G uten noch vielfach den  W eg versperren .

Von einem Teilgebiet des sprachlichen U nterrich ts, dem  B etriebe 
der G r a m m a t ik ,  soli bei Besprechung einer N euausgabe des 
D ubislav-Boekschen Lehrwerks die R ede sein. D ie soeben erschienene 
„Schulgram m atilc der franzosischen Sprache", A usgabe F  und G, 
von B o e k , G r u b e r ,  R o t t g e r s ,  Z e l lm e r  (Berlin, W eidm ann 
1925) bezeichnet sich im  Vorw ort ais „in  vollem  E inklang m it dem  
M inisterialerlaB iiber die U m gestaltung  der Lehrbiicher und den R ich t-
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linien fiir die Lehrpliine dor hoheren Schulen Preufiens geschrieben“ 
und  be to n t in einer Anzeige, dafi „sio die ErgebniHse d er wissenschaft- 
lichen Forschung m oglichst verw erte und gleiohzeitig auf d ie  Forde- 
rung d er psychologischen Spracherkenntnis besonderen W ert lege“ . 
W ie w eit erfiillt sie diese V ersprechungen ?

D ie allgem einste Forderung d er R ichtlin ien , die sich ais die 
g r u n d le g e n d e  vorangestellt bei den  Ausfiihrungen zum  gesam ten 
frem dsprachlichen TJnterricht findet, la u te t: „D ie M ethode alles 
g ram m atischen U n terrich ts  is t die induk tive . Aus der F iille der 
sprachlichen E rscheinungen is t das P rinzip herauszuarbeiten . So- 
genannte A usnahm en sind nach M oglichkeit ais E rgebnisse anderer 
regelm afiiger E ntw icklung aufzuw eisen."

D as „P rinzip  herausarbeiten“ bedeu te t, dafi m an  die Schiller 
zunachst die E in z e le rsc h e in u n g en , die ihnen beim  Lesen oder 
H oren entgegengetreten  sind, priifen und  erfassen liifit: was sag t 
die Sprache ? — wie sa g t es die Sprache ? D er Vergleich m it ahn- 
lichen Ausdrucksweisen liifit das Gemeinsarr.e erkennen und  fiihrt 
allm iihlich dazu, „das W e s e n t l ic h e  d er E rscheinungen" heraus- 
zufinden. D iese E rkenn tn is des W esentlichen ers t erg ib t die Ein- 
ordnung d er E inzelerscheinung in  grofiere Zusam m enhange und 
fiih rt schliefilich zu r F ests te llung  des Prinzips, das z. B. der ge
sam ten  W ortstellung, dem  Tem pus- und M odusgebrauch zugrunde 
lieg t und  sie aufhellt. „D er gram m atische U n terrich t soli nicht, 
wie vielfach bisher, fjbcrsetzungsregeln geben“ , so fiihren die R ic h t
linien bei den neueren Sprachen im  einzelnen aus. Man verstehe wohl! 
„D er Vergleich m it der M uttersprache oder m it anderen Frem d- 
sprachen" w ird ausdriicklich im  selben A bsatz ais M ittel zur E r 
kenn tn is gefordert. N u r so oborfliichliche „R egeln", die rein  auf 
das tiberso tzen  zugeschnitten  Waren und  m ehr oder weniger ver- 
s te ck t noch heute ,,w uchem “ , sind verpon t, w ie e tw a : „ Im F ran zo - 
sischen tran sitiv , im D eutschen  in tran sitiv  sind suivre, ćgaler usw .“ ; 
die ebenso gefafite la t. R egel iiber ,,aequo und  aequ iparo“ ; oder: „ Im  
Englischen personlich, im  D eutschen unpersonlich sind I  am  hungry, 
so rry  m ich h ungert u sw .“ x). I s t  aber das W e se n  von transitivem  und 
in transitivem  V erb, von  personlichem  u n d  unpersonlichem  Ausdruck 
erkann t, oder auch, um  es ganz aufzuklaren, is t ein  Vergleich zwischen 
den Sprachen ebenso wim schenswcrt wie notig , ein Vergleich der z. B . 
den  Umfang, die B elieb theit der Ausdrucksweise fests te llt und  uns 
danach  vielleicht — kiihne „S tilis tik en "  haben es bereits versucht 
— Schliisse auf den geistigen H ab itu s  des Volkes erlaubt.

N un  zur G ram m atik  von Boek, G ruber, R o ttgers, Zellmer: 
W ie s te h t es bei ihnen 1. um  die F eststellung des T a t s a c h l i c h e n ,  
um  die E rkenn tn is des W esentlichen in  der E in z e le r s c h e i n u n g ?  
W ir beginnen m it einem der obengenannten A bschnitte , der W  o r t -  
s t e l l u n g  (§ 113ff.):

D as allgem eine P rinzip  derselben is t w issenschaftlich langst 
e rk an n t (Psychologisches S ub jek t und P riid ika t: v. d . G a b e le n tz ,  
1891); Aufsatze und  V ortrage (einer der ersten  und  ausfiihrlichsten 
w ar fiir das Franzosische d er von K u t t n e r ,  s. A rchiv fiir d . S t. 
d . N . Spr. 118 [1907] S. 151) haben  es der Schule n u tz b ar zu m achen

*) D er U nterz. besinn t sich auf eine U nterrich tsstunde , in  der 
ihm  n u r  tjbungen  m it I  succeed u . a. vorgefiihrt w urden; ais e r  
frag te , was m an denn behandle, erh ie lt er die A n tw ort: „das un- 
personliche V erb“ . Von i t  rains h a tten  die Jungen aber nichts er- 
fahren.



Theodor Engwer in Berlin. 47

gesucht. So feh lt es denn in keiner G ram m atik  m ehr, auch h ier n icht. 
Aus ein p aa r Beispielen, zu einseitig, urn ein „G ruńdgesetz11 zu 
ergeben, w ird  erschlossen, dafi „das Satzglied, das den Ton trag t, 
d . h. den  Schw erpunkt der Aussage, das Neue en th a lt, ans E nde 
tre te n  mufi“ — : „ tre ten  muB“ s ta t t  „ s te h t“ , Anweisung s ta t t  F est- 
stellung, denn  in  dem  Buche w ird alles zur „Reg®!"- I s ta b e r  aus dem  
doppelten Beispielpaar zu Anfang, das n u r die S tellung der beiden Ob- 
jek te  zueinander illu striert, w irklich ein Gefiihl fiir das Prinzip 
im  Schiller aufgekeim t, so w ird dieses głeich wieder erto te t, wenn 
es gleich dah in ter. ohne Begriindung heiB t: „das entferntere Objelct 
w ird m e is t  den  Schw erpunkt tragen , also nach dem  naheren O bjekt 
stehen“ . D am it haben w ir wieder die alte, leidige, unheilstiftende 
Schulregel —((d er ein  „doch vgl. die Beispiele oben“ die gewohnten 
„A usnahm en hinzufiig t. — In  Ce sont les boulerards qui ont donnę, d 
Paris son aspect particulier soli der Schiller „einen in  sta rkem  G eg en - 
s a tz  (fettgedruckt) zu einem  anderen stehenden Begriff“ erkennen. 
E inen Gegensatz wozu ? Man kann  den S atz wohl nach einer Schilde- 
rung der R ingstraB en finden, ais oine neue Aussage zu diesen eben 
behandelten, und  m it dem  vollen N achdruck au f dem  neuen 
P ra d ik a t u son aspect particulier)).

Doch nun  der F r a g e s a t z :  Der U nterschied  zwischen „In- 
version“ und  „abso lu ter F ragekonstruk tion" w are dem  Schiller wohl 
am  besten  in  der „E ntscheidungsfrage" k lar zu  m achen, und  diese 
sollte von der „Erganzungsfrage“ getrenn t behandelt werden. A her 
beide A rten  der F rage, nirgends geschieden, gehen hier n icht bloB 
durcheinander; m an frag t sich auch vergebens, nach welchem Prinzip 
die doch ais typ isch  zu betrach tenden  Beispiele gebracht sind . Wieso 
s te h t Yvonne demande-t-elle de l'e a u l  am  Anfang — das doch wohl 
ganz gleich bedeutende Yvonne comprend-elle celte histoire? noch 
einm al am  E nde des V. A bschnitts ? N ach A bschnitt I  liegt in 
T u  ne sais pas cela? der A usdruck d er F rage in  der H e b u n g  d e r  
S t im m e . W ozu is t  in  § 10 von der „Satzm elodie11, d er „S tim m - 
fiihrung" gesprochen w orden, allerdings in  ganz unzulanglicher 
W eise, bei der ebenfalls „T onstarkę und -hohe” durcheinander gehen ? 
N ach A bschnitt I I ,  der die Inversion in  F ragen  wie: Est-ce votre 
sac ? feststellt, h a t te  m an nun  doch die F o rm : Ce sac est-il d vous‘i  
erw arten  sollen; s ta t t  dessen b ring t I I I :  Qui a/rrive un jour ? u. a . 
m it der sonderbaren E rk larung : „D ie Inversion is t w eder m o g lic h  
n o c h  n o t i g ,  wenn das S ubjek t ein Interrogativpronom en is t 
oder eines bei sich h a t. IV  g ib t: Ou sont Ynonne et sa m erel Que 
demande Yvonne ? Comment s ’appelle la petite filie? D’ou vient le 
the ? m it der R egel: „W enn der S atż durch  ein F ragew ort eingeleitet 
w ird, das w e d e r  S u b j e k t  i s t  n o c h  z u m  S u b j e k t  g e h o r t ,  
t r i t t  das substantiv ische S ubjek t in die Inversion .“ Die Regel ist 
zunachst f a ls c h .  Bei dreien der Beispiele ware grundsatzlich ebenso 
die absolute K onstruk tion  berechtig t, und  fiir eins von ihnen ste llt 
es ja  auch Anm. 1, also ein belangloser Zusatz, nach t ragi ich fest. 
„ In  allen anderen F allen ,“ so sagt nun  V, „w ird die absolute Frage- 
konstruk tion  verw and t.“ D ie Regel is t w ieder f a l s c h :  E s kann 
ebenso g u t Quel petit mot avait oublie Yvonne ?“ wie Quel petit mot 
Yvonne avait-elle oublie? heiBen. U nd g ib t es einen Schiller, dem  
nach diesem allen noch D enkverm ógen bleibt, so w ird er vielleicht 
herkhsfinden, dafi die ftn die Beispiele zu V gekniipfte Regel n icht 
n u r ati sich falsch is t, sondern auch der in  IV  aufgestellten geradezu 
w idersprich t: I s t  Qvel (petit m.ot), das Fragew ort, das obigen S a tz  
ein leitet, ein S ubjek t ? Nein. G ehort es Zum S ubjek t ? Nein. Nacli
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IV  h a t  aber, wenn das F ragew ort „w eder S ubjek t ist, noch zu ihm  
geh o rt" , die Inversion  zu stehen. D ie unbedachte Fassung in  IV  
erg ib t sich ais G egensatz zu d e r  Regel in  I I I ,  und bei der Auf- 
stellung von V h a t m an  das u n te r  IV  Gesagte bereits w ieder vergessen. 
U nd h a t te  m an rechtzeitig  an  die Anm . 2 gedacht, die n u n  noch 
den  F ali eines A kkusativobjektes beriicksichtigt, dann  h a tte  m an 
auch  A  qui la mere raconte-t-elle une histoire ? aus V ausgeschieden, 
denn  hier ist zw ar die absolute K onstruk tion  notig , aber n ich t etw a, 
weil die in  IV  aufgestellten Bedingungen n ich t erfiillt seien.

Heillose Verwirrung im  einzelnon. U nd wo is t h ie r das an  den 
Anfang gestellte P rinzip  k lar herausgearbeitet ? — E ine A nm erkung zur 
„ Inversion  im  A ussagesa tz"1) ste llt dann  zu Vive le ro i! fes t: ,,In  
H aup tsatzen , die einen W unsch ausdriicken, s te h t ebenfalls die 
Inversion .“ HeiJ3t das „ k a n n  stehen — muB stehen“ ? M an is t 
bei der durchgehenden Verschwomm enheit des A usdrucks seiner 
Sache nie sicher. Dem Vorangehenden nach is t letzteres anzunehm en, 
denn  wenn fiir Que demande Yvonne ? Inversion angegeben w ird, so 
is t sie doch das einzig Mogliche. E in  „ s teh t =  muB stehon“ is t 
w ieder f a ls c h ,  denn der Schiilor wird Dieu soit loue, D ieu le veuille 
u . v. a. finden; und  soli es n u r „kann  stehen" bedeuten , dann  waren 
doch zur B ekraftigung des Prinzips beide Falle nebeneinander zu 
geben und  m iteinander zu vergleichen gewesen. A ber das „P rinzip" 
is t  — jede Seite, jedor P arag raph  bew eist es — ein im m er n u r auf- 
gesetz ter F licken, u n te r  dem  von allen Seiten die a lte  m echanische 
„R egelgram m atik" hervorguclct.

Sollte sich n icht auch bei der „S te llung  der adverbialen  Be- 
stim m ungen" (§ 118) das „P rinzip" der allgem einen W ortstellung 
zeigen, und wo n icht, wiiren fiir eine Abweichung n ich t zureichende 
Griinde zu suchen? W oher sollte es kom m en, da!3 bei ilinen nun  
plotzlich die Reihenfolge „Zeitbestim m ung — M odalbestim m ung — 
O rtsbestim m ung" das N orm ale sei ? E in  Beispiel vom  G egenteil: 
M utter und Sohn sind bose auseinandergegangen: Timidement, vers 
le soir, elle frappa a la porte de sa chambre is t doch genau so berechtig t 
w ie Vers le soir, timidement, elle frappa . . , oder elle frappa tim i
dement . . . „A ber", so le h rtd ie  G ram m atik w e ite r : „na tiirlich : Quand 
etes-vou8 arrive a Paris ? Je suis arrive, d P aris d d ix  heures du soir“, 
und  dazu noch: „A uch sonst wochseln die d re i B estim m ungen je 
nach  d erB e tonung  ih re n P la tz ."  N un is t allem genug ge tan  — aber 
haben die Schiller in  diesen vagen Ausfiihrungen das P rinzip  er- 
k an n t ? Sollte ihnen n ich t nach  g u t gew ahlten, oder von ihnen 
selbst gefundenen Beispielen zu allererst der yerschiedene P la tz  nach 
d e r  verschiedenen Betonung, d .h . der verschiedenen B edeutung zum  
BewuBtsein gebracht w erden? — A ndereR egel: „ N a c h  dem  P artiz ip  
stehen  O rtsad v e rb ien , Je  ne Tai trouve nulle part.u I s t  auch partout 
e in  O rtsadverb? N u n : La veritable eloąuence etail partout ignoree 
ze ig t die Regel ais w ieder so f a l s c h  wie alle iibrigen.

Und w arum w ini die S t e l l u n g  d e s  a t t r i b u t i v e n  A d j e k t i v s ,  
d e r  doch dasselbe P rinzip zugrunde liegt und durch die das Prinzip 
vortrefflich zu orhellen ware, an  einer anderen Stelle behandelt 
(§ 68)? Welche U berraschungen erw arten  uns hier!

L) Ich  muB, schon aus Mangel an  R aum , iibergehen, was iiberall 
in  zusam m enhanglosen Einzelbem erkungen dem  Schiller zu glauben 
zugem utet w ird. N ur ein B eispiel: «Ventre-saint-(jris,» dit Henri I V ,  
<ile prooerbe a menti.n „D er Teil der d irek ten  R ede, der v o r  dem  
Zwischensatz s teh t, is t ais O b je k t  aufzufassen." Also nu r der 
F luch  O bjekt; und der R e s t?  So etwas b ie te t jede Seite.
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„D as A djek tiv  s te h t n a c h ,  w enn es ein v e r s ta n d e s m a f i ig  
u n te r s c h e i d e n d e s  (fe tt gedruckt) M e rk m a l angibt, z. B . die 
F arbę oder andere m it den S in n e n  w a h r n e h m b a r e  E igenschaften, 
d ie  N ation, Religion usw .” Soli das w ieder heiBen, einFarbenm erkm al 
unterscheideim m er ? D em w iirden„les noirs cy p res ,leb leu c ie l“ u. v .a ., 
auf die der Schiiler bei jeder L ektiire stoBen muB, w idersprechen. Wo- 
hin gehort nun  aber das aus dem  bekannten orientalischen M archen 
h ierun ter angefiihrte Beispiel: Cet homme he.ure.ux n ’avait point de 
chemise ? W ovon scheidet „verstandesm aBig“ heureux den M ann ?
E s heiBt doch nichts anderes ais: „D ieser M ann nun  w ar zwar gliick- 
lich, aber er h a tte  kein H em d.“ — „H ierher gehoren auch die w ir k -  
l i c h e n  P a r t i z i p i e n 11 (fe tt gedruckt). Beispiel: des souffles brulants 
ont desseche les plantes. W ovon sollen dieso souffles u n t e r s c h i e d e n  
werden ? D ie Aussage g ilt von  den souffles, zu denen noch ein A ttrib u t 
hinzugefiigt w ird. A ber „w irkliches P artiz ip  “ und  das m it einem  s! 
D ie Verfasser vergessen in  § 68, dafi sie in  § 41, worauf w ir noch 
kom m en miissen, dem  „eigentlichen P artiz ip “ , natiirlich falsch, 
d ie  V e r a n d e r u n g  abdekretie rt liaben. Oder is t vielleicht ein „wirk- 
liches“ P artiz ip  etwas anderes ais ein „eigentliches" ? Endlich, brulants 
h ier is t zudem  gar kein P artiz ip  m ehr, es is t =  gluhend heiB, reines 
A djektiv . — U nd die W ortstellung der anderen, derPartizip ien , die 
keine „w irklichen“ sind (§ 41) ? G ehort diese n icht h ie rher?  Is t 
une enfcmt charmante n ich t moglich ? — „D as A djek tiv  s te h t vor, 
wenn es n ich t ein u n t e r s c h e i d e n d e s  M erkmal aussagen soli, 
sondern zum  A u s d r u c k  d e r  p e r s o n l i c h e n  E m p f in d u n g  d ien t.“ 
B eispiel: V ercingetorix etait un  jeune homme n& . . . Jeune, person- 
iicher Em pfindung entsprossen, w oh l: jugendlich aussehend ?

W ir brechen ab, obwohl noch Seiten zu fiillen waren. Zeile fur I 
Zeile fo rdert durch  die F ljłchtigkeit, die Verschwomm enheit ihrer f * 
Feststellungen  zum W idersprw  h  heraus. Und dabei soli nach den 
R ich tlin ien  „am  Schlusse der g ram m atischen E rorterungen  das 
P rinzip  k la r aus der F iille gleichartiger Erscheinungen heraus- 
gearbeite t vor dem  Geiste der Schiiler stehen .“

K ein  W under, daB, w enn das W esen der E  i n  z e 1 erscheinung 
so  wenig erk an n t wird, sich willkiirliehe E inreihungen finden und 
der a lten  Ubersetzungsregel entsprechend ganz oberflachliche Be- 
obachtungen die A n o r d n u n g  bestim m en. E in  Beispiel:

E ine so haufige Ausdrucksweise, die, glaube ich, von Anfang an 
■dem Schiiler en tgegen tritt, wie i l  a les yeux bleus, findet sich, in  
kleinem  D ruck, also ais A nhangsel, u n te r  derR egelhaufung, die der Ab- 
schn itt „  A rtikel11 d arste llt. D er AnlaB is t klar. D ie a lten  G ram m atiken 
fanden 'er hat blaue Augen  neben les yeux bleus und lehrten , das „Ad- 
jek tiv  stehe nach“ . Man is t  fo rtg esch ritten : es findet sich Augen 
fur les yeux, also w ird die Sache dem  A rtikel angefiigt. U nd die 
Begel is t fertig . Zwar s te h t il a l’air fatigue dabei, aber das m acht 
n ich ts: „d e r A rtikel s te h t vor Benennungen von Teilen des Korpers 
m it folgendem (pradikatiyem ) A djektiv“ . L ’air ein K orperteil! 
D er an  dieser G ram m atik gebildete Schiiler w'ird dariiber hinweg- 
lesen. A ber w ird er, und  dazu wollen ihn  die „R ich tlin ien11 erzogen 
Wissen, wenn e r  sp a te r f in d e t: ils ont l ’esprit borni — le sommeil leger 
— les m aniires mauoaises, diesen neuen Anschauungsstoff friiher 
erWorbener E rkenn tn is einzuordnen w issen und  so zum  U erstandnis 
der Sprache, zu einer irgendwie freieren Anwendung derselben ge- 
langen ? D ie Verfasser h a tte n , wenn sie franzosische Biicher lesen, 
auch einm al eine Zeitung in  die H and nehm en, fiir eigeno E rkenntn is 
finden konnen: ce brave homme a le vin  gai, le win triste. H a tte n  sie 

Dio N eueren Sprachen. Ba. XXXIV. H. 1. 4
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ihren Schiilem  auch dann  nooh von K orperteilen  gesprochen ? U nd 
haben w ir n icht E ntsprechendes im  D eu tschen? Jem and tragt das 
H aar lang; aber aitch mcm tragt den Rock kurz. E s  is t dieselbe E r-  
scheinung. I s t  der K orperteii das W esentliche ? U nd dieselbe E r- 
scheinnng findet sich i n : ils vont nus pieds, nu-tete, und im  D eutschen 
hoch die Fahnen, riickten sie vor. I s t  d snach  d e r  A rtikel oder is t  
die N achstellung des A ajektivs das W esentliche ? Gerade das W esent
liche, die p rad ika tive  E unk tion  des Ad jek livs, w ird so nebenbei in  
K lam m ern gegeben. H ierher, zu r B ehandlung des Pradikatsnom ens, 
gehort die A usdrueksw eise; in  die Lehre vom  S atz und  von den 
Satzgliedem  ware sie einzureihen und  durch Vergleich m it M utter- 
sprachlichem  aufzuhellen gewesen. Auch nous anons pris la ville 
— la ville que nous avons prise h a tte n  dabei ihre E rk larung  gefunden.

Aber fu r S a tz  und  S a t z g l i e d s c h a f t  is t  wie fiir so viel anderes 
W ich tiges1) kein P la tz  in  dem Buche. M it B ech t will Zeiger (S. 341) 
in d e r  ersten  F rem dsprache auch „die S atzlehre“ in  ihren  Grund- 
begriffen behandelt wissen und  verlangt allgem ein ein starkeres 
Verkniipfen d er F orm enlehre m it der Satzlehre. Ohne die A nordnung 
nach den Satzbeziehungen kann  n u r ein so chaotisches „Regelwerk ‘ 
in w illkurlich gebildeten  „A bschn itten“ zustande kom m en, wie wir 
es in dem  h ier besprochenen B ucbe finden. — „N och im m erkann  m an, 
so sag t Zeiger, bei der Behandlung des G erundium s finden, daB 
N ebensatze verku rz t w erden.“  Man schlage § 37 unseres Buches 
au f: W as is t „d e r  In fin itiv  im  Sinne deu tscher N ebensatze" anderes 
ais dies ? Je crains d ’oublier cette commission — . . .  da/3 ich . .
Je  lu i dis de venir mc voir . . .  er solle . . . usw. (wortlich so!) Und 
die G eneralregel: „D er In fin itiv  s te h t iiberall, wo sein S ubjek t sich 
aus dem  Zusam m enhang deutlich  erg ib t.“ E in  p aa r  Seiten vorher 
finde t sich (beim K o n ju n k tiv ): Prions D ieu qu’il nous dćfende — Vovs 
lu i direz qu’i l  parte — Rois sobre . . ., ajin  que tu jouisses d ’une bonne 
sante. W are h ier nach d er „R egel“ n ich t iiberall der ln fin itiv  dafur 
no tig , d a  sich sein S ub jek t iiberall k la r aus dem  Zusam m enhange 
ergabe ? • A ber n ich t n u r  d e r einfache S atz , auch ein E inblick  in 
das S a tz g e f i ig e  miiBte gegeben sein, eine E rkenn tn is des Neben- 
satzes ais eines Satzgliedes. M it den p aa r du rftigen  und oberfliich- 
lichen B em erkungen iiber „einige w ichtige K onjunktionen" is t 
das n ich t abgem acht (§ 111/112, n ich t eine ganze Seite). H a tte n  
die Verfasser aber se lbst eine k lare E rkenn tn is des Satzgefiiges, 
dann  w are ihnen aus der bosesten a lte n  „R egelgram m atik" n ich t 
die B em erkung s tehen  geblieben (§ 44): La p a ix  de Francfort conclue, 
une rerolution ćclata d Paris — „D as unverbundene Partiz ip  s teh t 
selbst&ndig, d. h. ohne sich an  ein Satzglied des r e g ie r e n d e n  
S a t z e s  anzulehnen." E in  „regierender S a tz“ ! das absolute Sub- 
s ta n tiv  m it dem  P artiz ip  is t also ein un tergeordneter, e in  N ebensatz. 
U nterzeichneter erlebte vor 40 Ja h re n  im  lateinischen Staatsexam en 
eine bose V iertelstunde, ais e r  ahnliche, wenn auch n ich t ganz so 
schlimm e W eisheit fiir den A b la tiw s  absol. von sich gab. W as 
Zeiger fiirs G erundium  im Englischen fests te llt, to u t com me chez 
nous, im Franzosischen!

x) N ach dem  u n p e r s o n l i c h e n  Verb" such t m an, um  n u r dies 
eine zu nennen, vergebens. Von i l  p leut bekom m en die Schiller 
keine A hnung; ais „unpersonliches V erb“ lernen sie so nebenbei, 
bei der „U bereinstim m ung von S ub jek t und  P ra d ik a t“ , i l  arrive 
des soldats und i l  ne se trouve pas beaucoup de Franęais . . . (§ 27). 
kennen.
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U nd wieder konnte m an Seiten  m it ahnlichen Ausstollungen 
fiillen, dereń jeder P arag raph  liefert. I I  a les yeux hleus w ird aller- 
dings auch beim  A rtikel kurz erW ahnt w erden konnen, aber dann 
eingereib t, bei i l  l&ve la tete, il ouvre la  fenetre, um  zu zeigen, Wie 
die durch den A rtikel bezeichnete D eterm ination  sich h ie r aus den 
U m standen  erg ib t. E s  kom m t in  dem  Zusam m enhang nu r e in  
K opf, n u r e in  F en ste r in  B e traeh t; — und  is t der A usdruck gegeben, 
dann  e rk la rt sich das p rad ika tive  V erhaltn is des Zusatzes ais das 
allein M ogliche: das =  „sein“ H aa r h a t  e r  b lond ; m it a ttr ib u tiv e r 
B estim m ung w are die D eterm ination  n ich t ohne w eiteres (d. h . wenn 
n ic h t auch das Blond vorher festgeste llt w are) vorhanden. 
W are m an aber diesem  G edanken nachgegangen, h a t te  m an den 
G rundfunktionen des bestim m ten, des unbestim m ten  A rtikels nach- 
geforscht, dann  die B edeutung des artikellosen S ubstan tiy s1) im 
S atz festgeste llt, dann  h a t te  aus dem  Gewirr d e r in  vielen Dingen 
(bei A pposition, P ra d ik a t u . a.) s ta rk  anfechtbaren E inzelregeln auch 
h ier das P rinzip  „k lar herausgearbe ite t vo r die A ugen des Schiilers 
ges te llt Werden konnen” , wie es dem  Geist der R ichtlin ien  en tsprache.

Noch ein L e tz te s . E in  Ideał d e r  „R ich tlin ien” is t das Zusammen- 
arbe iten  d er verschiedenen Sprachen zu gem einsam er Aufklarung, 
gegenseitigem  Geben und  N ehm en von E rkenn tn issen : „D as W esent- 
liche bedeutsam er Erscheinungen, die sich in  allen Sprachen finden . . .  
(ist) da, wo sie zuerst au ftre ten , so griindlich zu behandeln, dali 
be i den librigen Sprachen d er H inweis auf etwaige Besonderheiten 
des G ebrauches geniigt” .

Wo w are dies so m ustergiiltig  zu losen wie beim  Infin itiv , 
beim  G erundium , dem  P artiz ip , den V e r b a ln o m e n !  Deutsch, 
L atein , Franzosisch, Englisch, Griechisch konnten h ier zusamm en- 
w irken, das L etz te re  z. B ., um  zu zeigen (was fu r das engl. Gerundium  
w ich tig is t), dafi d e r Gebrauch des A rtikels (Wie auch im  Italienischen, 
Spanischen) n ichts an  der verbalen N a tu r  dieser Nom en zu andern 
b rauch t (R ektion). Wo aber findet sich eine k lare D efinition des 
V erbalnom ens d . h . eine Feststellung , inwieweit w ir es m it dem  Verb, 
inwieweit m it dem  N om en zu tu n  haben  ? W o finden Wir g ran d - 
sa tzlich  seinen Gebrauch m it d e r  Satzfunktion des Substantivs, 
de s A djektivs zusam m engestellt ? E s  is t doch n u r ein Zufall, 
m a n  WeiC n ich t auf welche Anregung von irgendwoher, daB m an 
m itten  in  d e r  Regelsam m lung iiber den In fin itiv  — n u r bei de 2 
(§ 35) — ein p aa r solcher Zusam m enstellungen findet: Je me soumens 
de lu i — je me soumens de l 'avoir vu.

N un dazu  das P a r t i z i p :  1. „D as P artiz ip  des Prasens k a n n  
sein : V c r b a la d j e k t i v .  D ann Wird es wie ein A djektiv  behandelt 
und  v e r a n d e r t ;  oder 2. e i g e n t l i c h e s  P a r t i z i p :  dann  w ird es a is  
V e rb  b e h a n d e l t  und  n i c h t  v e r a n d e r t .  Man erkenn t seine ver- 
bale N a tu r  daran , daB es ein  O bjekt oder adverbiale Erganzungen 
bei sich h a t . '1 § 41. (N ur das Sperren  is t  h ie r hinzugekom m en.)

Von e in e rE in h e it m it d er A rt der anderen Verbalnornen is t natiir- 
lich h ier n ich t die R ede. A ber wie auch n u r das K nauel aller Irrtiim er 
losen! M it 1. sind (tro tz  des vorher z itie rten  § 68) Falle gem eint 
wie les soufjles brułants gliihend heifie W indę, in  denen Wir es so 
Wenig m ehr m it P artiz ip ien  zu tu n  haben, wie in  un  bon diner m it 
einem In fin itiv . D as a lten  franzosischen G ram m atiken nachge-

!) D am it h a t te  auch das, in  § 77, beim  Pronom en Gesagte 
seine E rk la ran g  gefunden: fites-vous musiciens ? Nous le sommes. — 
Jttes-wus les sceurs . . .  ? N ous les sommes.

4 *
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sprochene en m it dem Partizip des Frasens is t vor dem  H ohn der 
W iseenschaft endlich verschw unden; es leb t aber, aus derselben 
Ouelle stam m end, noch iram er das A djeclif Verbal. DaB ,,verandert 
w erden" und (hochstens) „veranderlich soin“ ganz Verschiedenes 
bedeuten, n u r nebenbei. In  2. is t nun  das „P a rtiz ip "  ein  „P a rtiz ip " , 
und  m an erkenn t seine „verbale N a tu r" . Aber w arum  dann  in  1. V er- 
b a la d je k tiv , wenn do rt n ichts von einer verbalen N a tu r  vorhanden 
is t  ? W as heifit „a is Verb b eh an d elt“ ? D as h a t doch n ich ts m it der 
„V eranderung“ eines A djektivs zu tu n ! E s s tam m t wohl wieder 
irgendwo anders her, wo die verbale N a tu r  rich tig  e rkann t und de- 
fin ie rt w urde (ais Verb behandelt =  m it d e r  R ek tion  des V erbs: 
ces soufjles brillant toutes les plantes). U nd zu dem  Ganzen kom m t 
d ie m angelhafte K enn tn is der Sprache se lb s t1). H a tte n  die Verfasser 
e rs t einm al franzosische B iicher gelesen, bevor sie diese Satze zutage 
forderten , so h a tte n  sie gesehen, daB die D inge so einfach n ich t liegen. 
E in  Blick in  irgendein D ram a hiitte  ihnen ais Biihnenanweisungen 
d au e rn d  riante neben riant gezeigt, Wo wirklfch kein U nterschied in 
d e r  N a tu r  des M erkmals zu erkonnen is t (Lerch „R om an. Forach. 
X X X III , S. 369 ff.). U nd sie h a tte n  aueh sonat gefunden, daB 
die V eranderlichkeit bei „w irklichem  P a rtiz ip "  durohaus n ich ts 
Ungewóhnliches ist. U nd es h a tte  sich an  einem solchen Beispiel, 
lehrreich  fiirs Franzosische, die E inw irkung von A kadem ien und 
Schule auf sprachlichen A usdruck feststellen lassen, ein SchuleinfluB, 
d e r  schliefilich etw as wie ein Sprachgefuhl erzeugt h a t. W ie sagt 
d er A rretó m inistóriel du  26 fevrier 1901: „ I I  convient de s ’en ten ir 
a  la regle gónerale d ’apres laąuelle on d istingue le participe de l ’ad- 
jectif en ce que le prem ier ind iąue 1’action e t  le second 1’ó ta t. II 
suffit que les śleves e t  les cand ida ts fassent p reuve de bon sens dans 
les cas douteux . On devra  ev iter avec soin les sub tilitós dans les 
exercices: E x : des-sauvages v iven t errant ou erramts dans les bo is."  
,,P a rtie ip e“ is t  V erbalad jek tiv ; das „ad jec tif“ , z. B. une enfant 
charrriante, h a t m it dem  Verb n ichts m ehr gem ein.

Die G ram m atik  d e r oben genann ten  v ier V erfasser h a t m it der 
W issenschaft n ich ts zu tu n , wenn auch z. B. u n te r  sonst banalen 
K onjunktivregeIn das Toblersche un  des bons diners que j ’aie fadts, 
iibrigens, so seheint es, unverstanden  (s. das E ingeklam m erte) 
angem erkt w ird. A ber ebenso wenig h a t sie irgend etw as vom G eist 
der „R ich tlin ien" erfaBt. D er ,,volle E ink lang", den die opti- 
m istischen Verfasser behaupten , wird von der anderen Seite 
schwerlich zugegeben werden. Die G ram m atik  is t das geblieben, 
was Ad. K r i ip e r  im Auge h a t ,  wenn e r  in seinem  trefflichen Buche 
„D ie arbeitskundliche A usgestaltung des neusprachlichen U nter- 
rich ts"  (F rank fu rt a. M., Diesterweg, 1925) das „w uchem de mecha- 
nische Regelw erk" verw irft, „das dem  P rinzip  der Arbeitsschule 
im  W ege" s teh t. D er A rbeitsschule und einem e t h i s c h  ein- 
gestellten U ntei’richt, d . h . d e r  die W ahrheit suchen leh rt. Dies 
m echanische Regelwerk h ier h a t  aber n ich t einm al den W ert einer

1) Auch h ier kónnte viel verm erk t w erden: Die Verf. sollten 
einm al lebende Beispiele des ,,ju sq u ’a ce que4, m it dem  Ind ika tiv  
bringen, zu ihrem  E rzeugnis: I I  est reste en France jusqu’d ce qu’il 
sut parler franęais (§ 30); sollten einm al feststellen , ob bei de ce que 
nach den Verben des A ffekts d e r  Ind ika tiv  die Regel is t  (§ 31); 
so llten  sich, bevor sie Regeln wiederholen, durch ausreichende 
Lektiire vergewissern, ob bei Verben wie passer der U nterschied 
zwischen avoir und elre noch gem acht wird (§ 26) u. v . a.
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zuverlaBsigen Anleitung zu praktischem  G ebrauch: dazu is t  Aus- 
d ruck und Fassung d er Regein durchw eg zu  yerschwommen, falsch, 
halbrichtig . N irgends is t ein P r in z ip  k lar erkann t oder folgerichtig 
durchgef i ih r t ; die dahingehenden Ausfiihrungen lassen n icht einm al 
den W eg erkennen, auf dem  die Schiller sicher zu der E rkenn tn is 
gefiihrt werden konnten. W ie sollen sie  sof< r t  zum  K o n ju n k t iv  
ais A usdruck der „nichtw irklichen, d e r  unsicher oder zaghaft ge- 
auB erten Tatsache“ kom m en, w enn sie auf eine der w ichtigsten 
Bedeutungen, die des W unsches, e rs t nachher hingewiesen w erden? 
D as P rinz ip  is t m eist aufiere Z u ta t, eine V erbram ung d er a lten  
Regein, von den Verfassern selbst n ich t k la r e rfafit1), dauem d von 
N ebendingen yerd u n k e lt, die m it dem  W esen nichts zu tu n  haben. 
U nd wie die Einzelregeln, so stehen  die E inzelabschnitte nach rein 
auCerlichen G esichtspunkten geordnet nebeneinander. Das zu- 
sam m enhaltende, die Ordnung ergebende P rinzip d er Satzbeziehungen 
is t n ich t einm al in  einer A ndeutung vorhnnden.

AuBerliche Zusatze bleiben auch sonst die m o d e rn e n  Z utaten . 
E ine kurze L autlehre, die bei unseren provinziellen Verschieden- 
heiten  wohl unerlaBlich is t, fehlt. Sie so li dem  Lehrer iiberlassen 
w erden. Aber so llte  dann  seinem Vorbilde n ich t um  so m ehr etw as 
w eit S ubtileres, die „S atzm elodie“ (§ 10) iiberlassen bleiben, die 
in  ein paar dem  Schiller kaum  yerstiindlichen Satzen, unyollstandig, 
weil n u r au f die Aussage beschrankt, gebrach t w ird ? Auch „L au t- 
gesetze“ w erden (§ 7) zusam m engestellt. U nd dabei w ird ein Ver- 
standnis fiir geschichtliches W erden totgeschlagen m it der Lehre, daB 
[e] und  [el von lover, protóger zuweilen zu [e] w erden (§ 23), „sich ver- 
w andeln1 , wie es sonst hiefi. A is ob eines je das andere gewesen 
ware! U nd obwohl diese ,,Ł au tgese tze“ doch nu r ais ein M ittel 
zu r E rkenn tn is d er Form enlehre und  d er S yn tax  in  F rage kom m en, 
b ring t die K onjugation  ein unentw irrbares Gemisch von historischen, 
von lautlichen oder nu r orthographisch gem einten Einzelbem er- 
kungen, von  den  V erfassem  wohl se lbst n ich t auseinandergehalten, 
wie zu punis — punissons: „v o r s und t  der E ndung fallt ss au s“ 
(S. 14 A nm . 1). A rm e K inder! E in  Gliick fiir Sie, daB sie solche 
D inge m eist n ich t m itlesen.

D as B uch von  D ubislav-B oek is t  typ isch  fiir eine Zeit des 
jgrp6.tem ~-T ieiat.ah .dL es i n  unserem  sprachlichen U n terrich t. E s  

en ts tan d  in  der A ra B oem er ais R eaktion  nach dem  groBen Auf- 
schwimge d er Reform , dereń  A nforderungen vielen zu schwer schienen, 
die auch grundsatzlich m anche n icht in  allen Folgenm gen annehm en 
konnten . E s War die Z eit, wo ungezahlte B andę E lem entarbiicher, 
vorsorglich in  Lektionen geordnet, den Schiiler bis in  die obersten 
K lassen begleiteten. D ie Reform  h a tte  Sprachgefiihl durch An- 
schauung zu erreichen gesuch t; m an kehrte  nun  zur ,,Regel“ zuriick, 
zu den Ploetzregeln, zu schlimm eren ais diesen, denn die Verfasser 
besaBen n ich t die tiichtigen Sprachkenntnisse, die P loetz nach- 
geriihm t werden miissen. D er Nam e D ubislav-B oek is t fiir diese A rt 
Biieher typ isch  geworden, daher die tjberschrift dieses Aufsatzes. 
D ie „E lem entar- und  t)bungsbiicher“ konnten  allm ahlich auf das

x) F iir die Miidchenschule, dereń „E ig en a rt“ allein die W ahl 
Grubers ais M itarbeiters bestim m en konnte, findet sich in der Ausgabe 
von 1921 (V III. Auf lagę), auch von v ier Verfassem , der unglaubhche 
S atz (§ 134): ,,D er In d ik a tiv  is t d e r Modus der W irklichkeit,i n  Ver- 
bindungen m it N egationen m e is t  d e r j e n ig e  d e r  N ic h tw i r k -  
l i c h k e i t :  i l  d it que je n ’avais rien d payerU l
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richtige MaB zuruckgefiihrt werden, bei dem  in den oberen Klassen 
die w ertvolle L ektiire gesichert w urde. D ie G r a m m a t ik  is ta u s d e m  
a lten  Geiste n ich t herauszubringen gewesen (tro tz  strenger und  ein- 
gehender K ritiken  wie die von Lerch, K u ttn e r  u . a.). Selbst n icht 
im stande, sie zu bessern, zogen die a lten  Verfasser H ilfe auf Hilfe 
heran  — m einer Zahlung nach is t  je tz t der sechste am  W erke — 
d aru n te r ein so tiich tiger M ann wie der eben verstorbene R o ttgers, 
der das N otige h a t te  le isten  konnen, wenn ihm  frei gestanden 
h a tte , alles R iickstandige iiber Bord zu werfen. D er F achm ann 
sieht, was er dazu gegeben h a t, und  wie ihm  das wohl o ft gestort 
worden is t (etw a Satzmelodie).

go  is t  das B uch unbrauchbąr; in  den E inzelheiten , in  seiner An- 
ordhung, in  der ganzeri Tendenz das Gegenteil von dem , was die 
„R ich tlin ien11 wollen, Was neuer Geist will. D ubislav-B oek usw. 
mógen endlich verschwinden — einem tiich tigen  B earbeiter mogę 
nach geniigender V orbereitung, auch durch reiche eigene Lektiire, 
ein v o n  G ru n d  a u s  n e u e s  W e rk  zu schaffen vergonn t sein. D ann 
wollen wir uns w ieder m it dem  Buch u n terha lten .

Berlin. T h e o d o r  E n g w e r .

B E R I C H T E .

ju b il Au m sta g u n g  d e s  b a y e r is c h e n  n e u p h il o -
L O G EN V ER B A N D E S (B. N. V.) P F IN G S T E N  1925.

Zur Feier seines 25jahrigen Bestehens h ie lt der Bayerische 
N euphilologenverband in  der Pfingstw oche 1925 eine Jubilaum s- 
tagung  (9. B ayerischer N euphilologentag) in  den R aum en der IJni- 
vcrsita t Miinchon ab, zu d er Teilnehm er n ich t nu r aus allen Gauen 
des reohts- und  linksrheinischen Bayorn, sondom  auch aus dem  
R heinland, Berlin, von  der W asserkante und  aus dem  benachbarten  
Tirol gekom m en Waren.

W eit war auch der In teressenkreis, in  dem  die Tagung sich 
bewegte. Das kam  schon durch  das Them a des ebenso tiefschiirfenden 
ais klaren  und  stim m ungsvollen V ortrages der ersten  offentlichen 
Sitzung zum A usdruck: R u s s is c h e s  u n d  a b e n d la n d i s c h e s  
D e n k e n  u n d  D ic h t e n  (Studienprofessor J .  Steinm ayer-M iinchen). 
D er Yortragende ging von  der T atsache aus, dafi der reichen E n t- 
wicklung des geistigen und  literarischen Lebens, die im  A bendland 
schon im  M ittelalter einsetzt, in  RuBland bis gegen 1700 n u r  die 
christliche Idee ais Erlebnis und W urzel des russischen Gedankens 
gegeniibersteht. E rs t im  18. Jah rh u n d e rt beginnt der EinfluB euro- 
paischer Ideen, der aber durch die Bediirfnisse des russischen 
S taatsgedankens einerseits und  durch die F o rtb ildung  d er christ- 
lichen Idee andererseits in  W irkung und  G egenwirkung vielfach 
modifiziert, wurde, ein Vorgang, der besonders im  S tre it zwischen 
W estlern und Slavophilon und im  russischen R om an sich tb ar wird. 
Die auBere und innere E ntw icklung RuBlands fiih rte  zu letz t folge- 
richtig  zum  Bolschewismus, in  dem  sich w iederum  extrem  abend- 
landische und echt russische G edankenelem ente verschmolzen.

Die Festsitzung (am 2. Jun i) b rach te aufier den program m a- 
tischen A usfuhrungen von O berstudienrat D r .  R i c h a r d  S c h ie d e r -  
m a ir-W iirzb u rg  iiber d ie  n e u e n  A u f g a b e n  d e s  n e u s p r a c h -  
l ic h e n  U n t e r r i c h t s  (abgedruckt im Juli-A ugust R e ft 1925 
der „N eueren Sprachen“ ) einen nicht n u r  linguistisch belangreichen
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V ortrag i ib e r  d ie  L a d i n e r f r a g e  von U niv.-Prof. D r. E r n s t  
G a m  i l l  s c h  o g - Innsbruck  (nun Berlin):

Die Ladiner, d. i. die rom anische Bevolkerung in  Graubiinden, 
in  den D olom iten und  in  F riau l sind die le tz ten  U berreste einer zu- 
sam m enhangenden rom anischen Sprachfarnilie, die sich ehemals 
von den Quellen des K heins bis an  den Tagliam ento erstreckte. 
Aus politischen Griinden haben seit einiger Zeit italienische Forscher 
Zweifel an  der Selbstandigkeit dieser Sprachfarnilie, in  der sie nur 
einen italienischen D ialek t sehen wollen, und  an  der Zusam men- 
gehorigkeit der T iroler Ladiner und  der B iindner R om anen aus- 
gesprochen. Dafi diese le tzteren  sprachlich n ich t zu den  Ita lienem  
gezahlt w erden diirfen, wie sie politisch keine Ita lien er sein wollen, 
haben  Schweizer Forscher unzw eideutig darge tan . Auch die These, 
dali die D olom iten-Ladiner einer anderen Sprachgruppe zuzuzahlen 
sind ais ihre Biindner V erw andten, is t u nhaltbar. Vergleicht m an  n icht 
die heutige Sprachform , sondern die Sprache, die sich aus Orts- 
nam en in  heu te deutschem  Gebiet fiir das M ittelalter erschliefien 
lafit, so zeigt sich (jbcreinstirnm ung der beiden Sprachgm ppen  in 
a llen  wesentlichen Erscheinungen. Diese F eststellung h a t auch 
politische B edeutung. Ita liener w ollten die Annexion von Deutsch- 
Siid-Tirol dam it rechtfertigen, dafi d ie  Viertelm illion D eutscher 
siidlich des Brenners E inw anderer auf altitalienischem  B oden dar- 
stellen. Abgesehen von allem anderen is t es also gar n icht italienischer, 
sondern  ladinischer Boden, der vor m ehr ais 1000 Jah ren  die Baju- 
varen  aufnahm . D ie Ladiner aber haben noch im  O kto ber 1918 
in  einer m iichtigen K undgebung erk lart, dafi sie sich n ich t ais Italiener, 
sondern ais T iroler fiihlen.

t)b e r E n g l i s c h e  L i t e r a t u r  u n d  b i ld e n d e  K u n s t  in  ih r e n  
W e c h s e lb e z ie h u n g e n  sprach un te r reicher Verwendung von 
L ichtbildern  U niversitatsprofessor Dr. M a x  F o rs te r-M iin c h e n . 
D ie W echselbeziehungen zwischen der bildenden K unst und  der 
L ite ra tu r E nglands konnen stofflicher, form al-stilistischer und 
kulturpsychologischer A rt sein. L etztere A rt is t die w ich tigste: 
nam lich zu zeigen, wie aus der psychischen S tru k tu r  einer Zeitperiode 
od er eines Volkes die gleichen oder wenigstens analogen Ausdrucks- 
form en in  L ite ra tu r und  bildender K unst hervorwachsen. Besonders 
erfolgreich is t die Anwendung dieser Betraehtungsw eise auf tlb e r-  
gangslitera tur, wie die M itte des 18. Jah rh u n d e rts  oder die viktori- 
anische Zeit, weil sich hier der W iderstreit und  das N ebeneinander- 
stehen  der a lten  und  der neuen psychischen Tendenzen bei Schóp- 
fungen der bildenden K u n st m itte ls  L ichtbildern  anschaulich sicht- 
bar m achen lafit. So stellen H ogarths m oralisierende B ilder eine 
solche Mischung zwischen aufklarerischen und  rom antischen T en
denzen dar. Oder die eigentum liche V erbindung von realistischen 
und  rom antischen E iem enten, wie sie fiir die viktorianische Periode 
charak teristisch  ist, erscheint ebensowohl in  den  R om anen von 
Dickens wie in  den symbolisch-religiosen G em alden von  H unt. 
Was von der Zeitpsyche gilt, pafit auch auf die G esam tstruk tu r der 
Psyche eines ganzen Volkes. D er fiir den englischen Volksgeist 
so charakteristische Zug zum  F estha lten  am  A lten  zeigt sich ebenso 
in  der L iteraturgeschichte wie in  d e r B aukunst.

Am le tzten  V erhandlungstag sprach U niversitats-Professor 
G eheim rat D r. S c h ic k - M u n c h e n  liber B a c o n s  S te l l u n g  u n t e r  
d e n  G ro f ie n  s e in e r  Z e i t .  E r  wieś die in neuerer Zeit iiber Bacons 
B edeutung m arktschreierisch oder sonst verkiindeten grotesken 
iibertre ibungen  zuriick und  legte besonders dar, wie klein Bacon
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etw a seinen drei grofien Zeitgenossen K epler, Galilei und Shakespeare 
gegeniiber sich erw eist.

U n ter den Vortr&gen der S chulpraktiker fanden die A usfiihrungen 
von O berstudiendirektor D r. B o c k -A u g sb u rg  i ib e r  G r a m m a t ik  
u n d  L e k t u r o  a u f  d e n  v e r s c h ie d e n e n  I C la s s e n s tu f e n  wegen 
der U nm itte lbarke it und  W annę, m it der h ier iiber in  jahrelanger 
A rbeit E rp rob tes m it rna(ivollem und  im m er treffendem  U rteil 
,,gep laudert“ w urde, besonderen Beifall. D r. B ock fiihrte au s : 
D en beiden Zieleń des neusprachlichen U nterrich ts, der Bildung 
und  der F ertigke it, miisse R echnung getragen w erden; fur die F ertig- 
keit konne m an in der Schule n u r den G rundstein  legen; fu r die B il- 
dung g ib t die Grundlage ab einm al die sprachlich-form ale Schulung, 
d ann  aber auch die U nterw eisung nach der philosophischen, litora- 
rischen, asthetischen, ethischen, sowie nach der staatsbiirgerlichen 
und  w irtschaftlichen Seite hin. Solche E ro rte rungen  konnen aber 
n ich t durch rein sprachliche tjbungen  verw assert werden, und  anderer- 
seits mufi die rein sprachliche Schulung eine griindliche sein, sonst 
bleibt es boim Tasten . D aher erweist sich iiberall die T rennung 
der Lektiirostundon von don G ram m atik- oder bosser gesagt tlbungs- 
stundon  ais notwendig. E ino solche U bungsstundo kann  ja  uberhaup t 
alle B etatigungen, die d er sprachliche B etrieb  m it sich bring t, in 
sich vereinigen.

Dem sich anschlieCenden B ericht von S tudienprofessor D r. 
R ie d n e r-N iirn b o rg  iiber das R e f o r m r e a lg y m n a s iu m ,  das in  
B ayem , bisher n u r in einem E xem plar vorhanden, noch um  seinen 
P la tz  an  der Sonne kam pfen mul.), lagen folgende H au p tle itsa tze  
zugrunde: Das Reform realgym nasium  erfiillt die Aufgabe, Schiilern, 
die sich in  erster Linie die sog. roalistische Bildung aneignen aollon, 
auf kiirzerem  W ege ausreichende K enntnisse in  der lateinischen 
Sprache und  dam it auch der an tiken  K u ltu r  zu verm itteln . Es- is t 
keine loichte Schule und  m acht eino starko Ausleao u n te r den  Schiilern 
notw endig, wenn das gleiche Ziel wie am  R ealgym nasium  erreicht 
w erden soli. Die A nsta lt erhiilt durch den in der v ie rten  K lasse 
einsetzenden L ateinun terrioh t ih r eharakteristisches Geprage.

O berstud ienrat Dr. K r o d e r - A u g s b u r g ,  der am  3. S itzungstag  
iiber den  e n g l i s c h e n  A n f a n g s u n t e r r i e h t  sprach, verd ich tete  
seine A usfiihrung zu folgenden L eitsatzen :

1. A n der Forderung, im englischen A nfangsunterrichte L au t 
und  Schrift neboneinander zu lohren, is t fe stzu h a lten ; m ehrm onat- 
liche Sprech-Vorkurse ohne Buch oder nach L au tsch rifttex ten  sind 
abzulehnen.

2. Theoretisierende E infiihrungen in den L au tstan d  der frem den 
Sprache, die dem  zehnjiihrigen A nfanger die gesam te A usspraehe 
in  8—14 Tagen verm itte ln  wollen, sind ais verw irrungsstiftond 
abzulehnen.

3. Ohne gewisse N orm en der englischen Schreibung kennen zu 
lem en und eingehend zu iiben, wird der Schiller die wiinschenswerte 
(verhaltnismaBige) S elbstandigkeit nie erreichen.

4. Die E infiihrung einer w issenschaftlichen L autschrift neben 
der E rlem ung der schwierigen R echtschreibung bedeutet fiir den 
jugendlichen Anfanger eine unniitze B elastung.

5. Dio M oglichkeit p rak tischer Ausprobung verschiedener Me- 
thoden  nebeneinander so llte geschaffen werden.

N ach liingoror E ro rte rung  sprach sich dio Versam m lung daliin. 
au s , dal,! in  der Verwendung der L autschrift F roiheit herrschen, dafi. 
aber dio H ochstzahl von 30 Schiilern n icht iiberschritten  werden solle..
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E ine langere A ussprache en tspann  sich nach der Bekanntgabe- 
der Leitsiitze von Studienprofessor D r. M o le n a a r - N e u s t a d t  a. H ., 
der personlich am  Ersoheinen verh indert w ar. N ach  Dr. M olenaar 
muB das Gym nasium , wenn es w irklich hum anistisch, d. h . hochstes 
M enschentum  anstrebende Bildung verm itte ln  will, den  neueren 
Sprachen in  S tundenzahl und W ertung  eine bessere S tellung ein- 
raum en. D em  W ahlsprachenunterrich t sollen sog. gute S tunden  
zugewiesen, die L eistungen in  den W ahlsprachen benotet werden. 
E ine M ehrheit w ar jedoch fiir A nnahm e dieser L eitsatze n ich t zu 
gewinnen, d a  m an das K ultusm in isterium  n ich t noch selbst zu schab- 
lonisierenden V erordnungen anreizen wollte.

tJbe r die w a h l f r e i e n  E r e m d s p r a c h e n  verb reite te  sich in- 
w ohldurchdachten Ausfiihrungen das R eferat von S tud ienra t N ie d e r  - 
m e ie r - M u n c h e n .  Russisch, nach  Schrift, A ussprache, B etonung, 
Form enlehre und  dem  ganzen Sprachgeist ostlich-irem d, d iirfte  
unseren Schiilem  am  schw ersten fallen; die p rak tische V erw ertbar- 
k e it des Spanischen, d er se it dem  K rieg  aus (Jefuhlsgrunden so 
beliebten Sprache, t r i t t  wohl seltener ein, ais erhofft w ird ; ku lturell 
w ichtiger und auch ,,prak tischer“ fu r  uns ist das Ita lien ische; der 
K ulturkreis Italiens in  bildender K unst, M usik, L ite ra tu r, K irche 
und  P o litik  is t n ich t zu um fassen. D ie Zusiicksetzung des F ranzo- 
sischen am  hum anistischen Gymnasium is t bedauerlich, weil an  ihm  
die Schiller das Gesetz der biologischen E ntw icklung auch im  Sprach- 
betrieb  sehen konnen. D ie V orm achtstellung F rankreichs in  E uropa 
und im O rient sollte in  ih ren  TJrsachen aufgezeigt werden.

Die Tagung lclang aus m it einer durchaus „unsentim entalen“  
Reiseschildom ng Professor G a m i l ls c h e g s ,  d e r eben aus Spanien 
zuriickgekehrt w ar und  K u ltu r, A rt und B edeutung dieses bei uns 
z. Z. so ,,m odernen“ Landes in von d er gewohnlichen Auffassung 
w esentlich abweichendem  L ich t sieht.

U m  die w issenschaftlichen und  geschaftlichen S itzungen spaim te 
sich ein abwechslungsreicher R ahm en gesellschaftlicher V eranstal- 
tungen  (Begriifiungsabend im  H ofbrauhaus, gemeinsames M ittag- 
essen im W itte lsbacher G arten, F estvorstellung im R esidenztheater).. 
D er A ssistent des englischen Sem inars der U niversita t Munchen^ 
H err D r. Spindler, h a tte  eine von zahlreichen V erlegem  reich be- 
schickte Buch- und  L ehrm ittelausstellung in den K aum en diesea 
Sem inars durchgefiihrt.

D ie Jubilaum stagung  des Bayerischen Nouphilo]ogenverbandes, 
dessen M itgliederzahl sich in  den le tzten  Jah ren  m ehr ais verdoppelte, 
zeigte wieder in glanzender W eise die altiiberlieferte, dem  W irken 
des Verbandes zu dankendeE in trach t zw ischenU niversitat und  Schule; 
die V orstandschaft, an  ih rer Spitze der se it 1906 die Geschafte leitende 
verdiente erste  Vorsitzende, O berstudienrat D r. N. M artin-M iinchen, 
w urde durch  Zuruf w iedergew ahlt. D ie nachste  Tagung soli in  zwei; 
Jah ren  in  W iirzburg sta ttfinden .

M unchen. J o s e f  E n d r e s .

b e r ic h t  Ob e r  d e n  e r s t e n  f e r ie n k u r s  d e r  fa cul- 
d a d e  d e  l e t r a s  d e r  u n iv e r s it a t  co im bra ,

PO R TU G A L.
20. Ju li bis 29. A ugust 1925.

Am 29. A ugust w urde der 1. Ferienkurs in  Coim bra m it d e r  
Verteilung der Diplom e an die Teilnehm er, die sich der SchluB- 
priifung unterzogen h a tten , feierlich geschlossen. W ie der D irektos-
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•der F ak u lta t, Prof. M endes dos Remedios, in  seiner Ansprache hervor- 
hob, bedeu te t die A bhaltung eines Ferienkurses fiir Auslander an  
der ehrw iirdigen portugieeischen H ochschule so etwas wie eine 
W endung in  ih rer Geschichte, gewissermaBen eine W endung nach 
aulien. Sie soli beweisen, daB Coim bra im  groBen Strom e geistiger 
A rbeit m it den anderen H ochschulen S ch ritt halt, daB auch hier 
fiir den, der sie erfahren will, v ielfaltige Anregungen aus em ster 
w issenschaftlicher A rbeit geschopft werden konnen.

So entschloB m an sich zu dem  W agnis, einen sechswochigen 
Ferienkurs zum S tudium  des Portugiesischen zu organisieren. Die 
besten  Kopfe d e r F ak u lta t sagten  ihre M itwirkung zu; im Auslande 
w urde eifrig, besonders von Prof. P rovidencia d a  Costa in  Deutsch- 
land und  von Prof. J . de S iąueira Coutinho in  N ord-A m erika dafiir 
geworben, so daB nach einer gew altigen V orarbeit am  20. Ju li  <1- J . 
der K urs eróffnet werden konnte. Es h a t te n  sich von den etw a 
90 Angemekleten zwar nurungefiihr 70 eingefunden, doch konnte dafiir 
auch fiir sie, wie fiir den ganzen K urs das bew ahrle W o rt: N o n  m u l t a ,  
s e d  m u l tu m  gelten. Gerade dadurch, daB die Zahl d er Teilnehm er 
<verhaltnismaBig gering war, ergab sich die M oglichkeit allen gleieh 
gerecht zu werden, auf jeden in  hoherem  MaBe einzugehen, ais es 
e tw a bei broitangelegten Ferionkursen m it hoher Teilnehm erzahl 
d e r  F ali sein kann. Die einzelnen Yollier w aren un te r der Gesam tzahl
-wio folgt v e rtre ten :

H orer -innen ZUS.
P ortugal u. K olonien . . . 21 19 40
D eu tsch land ....................... . 12 5 17
Ver. S taa ten  v. A m erika 5 2 7
G roB britannien . . . . 2 2 4
S c h w e i z ........................... 1 1 2
B rasilien ........................... 1 1

41 30 71
B e i ' den AbschluBpriifungen erhielten von  A uslandem  das 

D iplom a do grau  superior: 1 D eutscher, m it Auszeichnung, BLerr 
■eand. phil. K arl Supprian  aus H am burg , ferner ein  A m erikaner und 
und  ein Schweizer. Alle d rei haben schon einen langeren A ufen thalt 
in  P ortugal bzw. in  den portugiesischen K olonien h in te r sich, so daB 
sie den erhohten  A nforderungen des D iplom a superio r gerecht werden 
konnten. Ferner w urden 4 Diplom e «do grau elem entar» und 3 «de 
.assiduidarlea verte ilt. E s k ann  dem  Ferienkurs diese verhaltnism aOig 
geringe Zahl nur zur E m pfehlung dienen. Sie zeig t m it der besonnenen 
Auszeichnung nu r w irklich g u t fund ierter K enntnisse das dauem de 
B estreben der K ursleitung, das ganze U nternehm en auf eine beacht- 
liche H ohe zu erheben und  auch in  Z ukunft auf dieser zu erhalten . 
In  der T a t diirften  die Teilnehm er m it dem  D argebotenen zufrieden 
sein. E s gab durchschnittlich  4, fiir die In teressen ten  am  Spanischen 
6 S tunden taglich, dergestalt, daB in den M orgenstunden, am  friihen 
N achm ittag  und in  einer A bendstunde gearbeite t w urde. Folgende 
'Gegenstande w urden behandelt: Portugiesische Sprache (in 2 Ab- 
teilungen, fiir Anfanger und  fiir Fortgeschrittene), po rt. L ite ra tu r, 
Geschichte und Geographie. H ierzu kam en besondere Vortriige 
óiber ausgew ahlte K ap ite l d e r L ite ra tu r, iiber kunstgeschichtliche 
D enkm aler und selbst iiber fernerstehende Gebiete, die von einzelnen 
;Spezialgelehrten fiir die H orer des K ursus veransta lte t wurden. 
Die Sonnabende w aren im m er „schulfrei“ und w urden zu Ausfliigen 

itn die herrliche Um gebung Coimbras und zur Besichtigung beriihm ter



Sehenswiirdigkeiten u n te r der Leitung bew ahrter Fachm anner 
benutzt.

D urch die E ingliederung der „Spanischen W oche", wahrend 
d er eine Anzahl deutseher N eusprachler sich in  Coim bra aufhielten, 
w ar Gelegenheit geboten, V ortrage iiber Spanien und Lateinam erika, 
iiber spanische K unst und spanische Spraohe zu horen. E s sei dank- 
bar anerkannt, daB besonders deutsche Gelehrte, wie Prof. Schadel, 
Erl. D r. K ichert u. a. sich ta tk ra ftig  an  den D arbietungen beteilig t 
haben. So bleibt die spanische W oche fu r alle Teilnehm er gewiB 
eine schone und wertvolle Erinnerung. F iir alle anwesenden D eutschen 
wird sie noch dadurch  besonders gekennzeichnet sein, ais m it ihr 
am  5. August die feierliche Eroffnung des D eutschen In s titu ts  an 
der TTniversitat Coimbra verbunden wurde. D ie reiche A ussta ttung  
dieses In s titu ts  m it Buchern, Zeitschriften, Zeitungen, B ildem  
und K arten  ist der Freigebigkeit deu tseher und  osterreichischer 
Verleger zu danken  und  legt dam it ein  Zeugnis fiir das deutsche 
Buchwesen und — sagen w ir es lau t — fiir die „deutsche K u ltu r1' 
ab, wie es kein  beredteres und kein begriindeteres geben kann. Die 
(jbergabe des D eutschen In s titu ts  geschah m it dem  reichen Ge- 
prange hiesiger TJniversitatsfeierlichkeiten in d er prachtvollen  Sala 
dos Capelos. N ach der BegriiBung der Anwesenden durch den R ek to r 
ejgriff der D ekan derF aculdade de Letras, Prof. Mendes dos Iiem ódios, 
das W ort zu einer A nsprache iiber die Vorgeschichte des D eutschen 
In s titu ts  und schilderte vor allem, wie erfolgreich sich die A nkniipfung 
geistiger und freundschaftlicher Beziehungen von V ertrete rn  der 
TXniversitat Coimbra zu D eutschen H ochschulen g es ta lte t habe. 
H ierauf iibergab Prof. D r. Schadel im  O rnat des D ekans der Philo- 
sophischen F ak u lta t der U niversitat H am burg , dessen unerm iid- 
licher T a tk ra ft die Verwirklichung des U nternehm ens hauptsachlich  
zu danken ist, das In s titu t seiner B estim m ung und  iiberreichte 
auBerdem Prof. Mendes dos Remódios und  fiir die infolge K rankheit 
leider abwesende F ra u  Prof. Carolina Michaelis de Vasconcellos 
die goldene Medaille des Ibero-am erikanischen In s titu ts  an  der 
IXniversitat H am burg. F em er sprachen ais V ertre te r des D eutschen 
Reiches fiir den abwesenden H erm  G esandten L egationsrat Dr. 
Schlim pert aus Lissabon und  fiir die anwesenden deutschen Philo- 
logen ih r verdienstvoller Fiihrer, S tud iendirektor Prof. D r. Greif- 
Berlin. N ach der Besiehtigung der R aum e des In s titu ts , die zu 
einem  Teile in  ubersichtlicher A nordnung die gesam m elte Biicher- 
spende, zum  anderen Teile eine interessante A usstellung von E r- 
zeugnissen portugiesischen K unstgewerbes, insbesondere Faiencen, 
K unstschm iedereien u n d  K leinskulp turen  en th ielten , iibernahm  der 
D irektor des In s titu ts , Prof. P rovidencia d a  Costa, dieses in  
seine O bhut.

So bildete die spanische W oche eine A rt H ohepunk t des ganzen 
Ferienkurses. Sie gab den deu tschen  R eisenden m it einer Fiille 
von Anregungen gewiB auch die E rinnerung  an  die H erzlichkeit 
auf den W eg, m it der sie in  Coimbra und auch in  anderen  S tad ten  
Portugals, besonders in  V iana do Castelo, von  allen K reisen d er Be- 
volkerung aufgenom m en w orden sind. In  solcher Ankniipfung per- 
eonlicher und geistiger Beziehungen liegt ja  ein unendlicher W ert.

Techniseh gesehen aber — und  m it dieser einzigen Bem erkung 
m ochte ich m ich ganz in  den D ienst des Ferienkurses selbst stellen — 
wurde ich es fiir niitzlieher halten , wenn der K urs sich allein m it 
Portugal beschaftigte und zukiinftig die B elehrung in  der spanischen 
Sprache durch eine E infiihm ng in die heutigen V erhaltnisse des

Heinrich Wengler in Leipzig. 59



60 Besprechungen,

L andes: Verw altung, Schulwesen, Volkskunde usw., kurz LRealien'4 
ersetzte und dam it die auBerst wertvollen V ortrage iiber Geschichte 
und  Geographie des Landes und seinor Kolonien erganzte. W er 
bei dem  Besuch Coimbras auch die Gelegenheit suchte, seine spa- 
nisehen K enntnisse zu vervollkom m nen, fur den konnten erforder- 
lichenfalls im m er noch spanische K ursę eingerichtet werden.

Ich  kann  diesen Bericht. aber n icht abschlieBen, ohne m it einem 
besonderen W orte d er H erren  zu gedenken, die sich in so aufopfernder 
W eise den  Teilnehm ern n icht n u r in den S tunden der Belehrung. 
sondem  auch, ich m ochte sagen zu jeder S tunde des Tages zur Ver- 
fiigung gestellt haben. K einer von uns w ird die N am en Mendes 
dos Kemćdios, 01iveire Guim araes, Gonęalves Cerejeira, die Nam en 
Providencia d a  Costa, S iąueira Coutinho, Amorim Girao, Correa 
M onteiro und ihre so sym pathischen, die H erzen erobem den Trager 
vergessen. Je d er von uns w ird ein Stiick des tiefb lauen ungetriib ten  
H im m els von P o rtugal und  dam it gewissermaBen ein dauerndes 
Sym bol d er Treue, die w ir dem  Lande und seinen Bewohnern dankbar 
bew ahren wollen, in  seinem  H erzen davontragen.

M ochte d e r erste  Ferienkurs in  Coim bra — dies ist m ein auf- 
richtiger W unsch — sich noch viele, viele Małe em euem  und  m ochte 
daraus in  deutschen H ochschulen eine N eubelebung der portu- 
giesischen Philologie erstehen, die ja  sowohl nach der sprachlichen 
wie nach der literarischen Seite h in  eine Fiille der interessantesten  
Problem e zur B earbeitung bietet.

Leipzig. H e in r ic h  W e n g le r .

B E S P R E C H U N G E N .

Auslandstudien. 1. B and , Die romanischen Vólker. Grafe und  U nzer
Verlag. K onigsberg i. P r. 1925.
D er Sainm elband en th a lt die M ehrzahl d e r V ortrage, die im 

W . S. 1924/25 in  Konigsberg von einem AussehuB zur F orderung 
des A uslandsstudium s iiber die rom anischen Volker veranstaltefc 
w orden sind. N ach einfiihrenden W orten von F. K . M a n n  w iirdigt 
E . C a s p a r ,  indem  er die A bsichten und T aten  von Gregor d. GroBen 
u n d  G regor V II. bespricht, die B edeutung der rom ischen K irche 
ais kirchliche O rganisation der germ anisch-rom anischen K ulturw elt 
des abendlandischen M ittelalters. H . T e s c h e m a c h e r  bespricht 
die w irtschaftliche B edeutung Siidam erikas, das ais rom anisches 
L and  kein S iedlungsland fiir gróBere Massen des deutschen Volkes 
sein konne. A. P i l l e t  behandelt G eist und C harak ter d er Franzosen 
in  verstandigen Ausfuhrungen, wobei er gelegentlich auch unerheb- 
liche E igenheiten  und Gewohnheiten ohne N otw endigkeit anfiihrt. 
M it ł te c h t yerw ahrt er sich gegen eine B eschrankung des franzosischen 
IJn terrich ts, e tw a zugunsten  des Spanischen. F . G i i te r b o c k  g ib t 
ein  deutliches, besonders auch die verdienstlichen Eigenschaften 
und  A bsichten Mussolinis hervorhebendes Bild dieses M annes und 
d er von ihm  erw eckten und gefiihrten Bewegung. W enn er von  dem  
aus durchsichtigen G riinden vielfach deutschfreundlichen C harak ter 
seiner P o litik  sprich t, so versaum t er doch nicht sogleich hinzu- 
zufiigen, daB einer deutsch-italienischen W iederarm iiherung das 
S iidtiroler P roblem  ais em stes H em m nis gegeniibersteht. Diese 
iiberstiirzte, gew altsam e Italianisierung des kleinen Landes m it 
seiner verhaltniam&Big geringen Zahl von Bewohnern kennzeichnet
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die B ru ta lita t des hypernationalistischen Faszism us und fiih rt vor 
den Augen der W elt ein Italiens unwiirdiges Sehauspiel auf, das 
d ie  groBe M ehrzahl der verstandigen Italiener aller Volksschichten 
sicher n icht billigen wiirde, wenn sie es sich vorstellen konnte, und 
wenn sie die M oglichkeit h a tte  ihre Meinung offentlich und  frei 
zu kuflem. O. K r a u s  wiigt den EinfluB Philipps II . auf Spanien 
in  gutem  und in sehlim m em  Sinne ab  und  J . M. M i i l l e r - B la t t a u  
beschlieBt den B and m it seinem V ortrag iiber die Sendung Italiens, 
Spaniens, Frankreichs in  der Geschichte der Musik.

Die kritisch gehaltenen und vom  Geist strenger, w issenschaft- 
licher O bjek tiv ita t erfiillten V ortrage diirfen ais erfreulicher Beweis 
dafu r gew ertet werden, daB m an im  auBersten O sten D eutschlands 
ernstlich bem iiht ist, W esen und B edeutung des raum lich und  geistig 
etwas entlegenen R om anentum s einem gebildeten P ublikum  nahe 
zu bringen.

W althbii V ogbi., Das neue Europa und seine historisch-geographischen
Orundlagen. D ritte , bis auf die Gegenwart erganzte Auflage.
K u rt Schroeder, Bonn und Leipzig 1925. 440 S. P reis geb. 14 M.
W ie schon aus dem  T ite l ersichtlich ist, versucht der Verf. 

in  dem  1921 zuerst erschienenen Buche, die heutige G estaltung 
E uropas n ich t n u r ais Ergebnis d er in  der jiingsten V ergangenheit 
erfolgten Uinwalzungen darzustellen, sondern er will gerade die 
tiefer und w eiter zuriickliegenden, also weniger sichtbaren W urzeln 
d e r heutigen Lagę aufspiiren, d a ru n te r besonders diejenigen, die 
in  geographischen und  nationalen, das heiBt also dauernden  oder 
doch weniger rasch sich w andelnden V erhaltnissen ihren  U rsprung 
haben  (S. 4). E r  will im Sinne K jellens eine geopolitische und demo- 
politische Studie schreiben. D as B uch is t auf Grund eingehender 
und genauer Sachkenntnis, m it der Sachlichkeit des tro tz  des eigenen 
festen S tandpunk tes unparteiisch  urteilenden, uberlegenen Beob- 
achters und  m it groBer K larheit der D arstellung geschrieben, so 
daB es ais ein sehr niitzlicher W egweiser in  der W irrnis d e r euro- 
paischen Notę, Gegnerschaften, Beziehungen und  Leidenschaften 
geriihm t w erden darf. D aher kann  es auch dem  Lehrer im  frem d- 
sprachlichen U nterrich t w ertvolle D ienste leisten.

Das Bild des heutigen E uropa, wie es der Verfasser auf Grund 
d er tatsachlichen Verhaltnisse zeichnen muB, is t denkbar trau rig . 
D ie verschiedenen Staatengebilde „w iihlen gegeneinander, weil 
sie sam tlich in  kurzsichtiger Leidenschaft n u r ih ren  individuellen 
venneintlichen N utzen verfolgen“ (S. 182). E inen  Ausweg aus der 
hauptsachlich durch den W ettkam pf der im perialistischen N ational- 
staa ten  geschaffenen N ot sieht Verf. m it R ech t in  d e r A ufrichtung 
eines im  Solidaritatsgefiihl geeinten E uropa. E r  sieh t ais Moglich
keit der R e ttung  „ein  religióses, wohl nationalgegliedertes, aber 
zugleich foderalistisches, vorwiegend bauerlich-agrarisches, genossen- 
schaftlich-industrielles Europa, m it weniger Z ivilisation ais im 
19. Jah rhundert, aber vielleicht — allm ahlich wieder — m it tieferer 
innerer G esittung“ (S. 423).

W enn der Verf. dieses neue E uropa w irklich ersehnt und  er- 
streb t, dann  miiBte er wohl die Auffassung vom  S taa t, die er durch 
das ganze Buch hindurch v e r tr itt , eigentlich bekam pfen. Jene 
Auffassung, die den S taa t ais triebhaftes, nach W illensinstinkten 
handelndes N aturw esen be trach te t, ais M achtstaat, der in allen 
wichtigen Lebensfragen nu r seinen M achttrieben folgt, dereń Be- 
seitigung zu fordem  to rich t w&re (S. 5).
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E s scheint, ais habe der Verf. in  seinem  vortrefflichen Buche 
nioht ganz den Ausgleich gefunden zwischen verschiedenen in  ihm, wie 
wohl in  uns allen, sofem  w ir nachW ahrheit verlangen, W iderstreitenden 
Stim m ungen, Uberzeugungen, Zweifeln und  W iinschen. Mu8 m an 
nicht die D efinition des S taates ais M achtstaat aufgeben, wenn m an 
die N ationen zu dauernder Solidaritat bringen w ill? MuB m an 
n ich t die Bandigung des M achttriebs durch  hohere K ra fte  und  Ziele 
fo rd em ? MuB n ich t der gewifi verstandlicbe und  auch wohl niitz- 
liche M achtwille durfch eine ihm  ethisch uberlegene Idee kontrolliert 
w erden ?

Solche Pordem ngen  bedeuten  n icht Aufgabe der N ation und 
des nationalen  W illens zu E igenku ltu r und  E igenbedeutung. Im  
solidarischen E u ropa w are nur kein F rankreich  m ehr moglich, das 
d en R h e in  ais Grenze haben wollte und miifite, und  kein D eutsehland, 
das es notig  h a tte , die Linie V erdun-Toul-Epinal-Belfort zu be- 
anspruchen (vgl. S. 228/9). „M ilitariach is t die Sehnsucht der Fran- 
zosen nach der Rheingrenzo begreiflich,11 schreibt der Verf. (S. 228). 
Aber d a  es ihm  n icht verborgen ist, daJ3 die A nsichten iiber die strate- 
gischen Grenzen auseinandergehen, so w erden die iiber die notwendigen 
Grenzen uneinigen M achtstaaten  eben so lange m enschentotende 
und landerverw iistende Kriege fiihren, bis sie erkann t haben, d al.l 
innere Bando w ichtiger sind ais auBere Grenzen, daB m ilitarische 
Sehnsucht wohl Augenblickserfiillung, aber nie dauernde Befriedigung 
bringen kann. D ie D efinition des S taates ais triebhaftes, im  Willens - 
in s tin k t nach M acht strebendes N aturw esen erschopft n icht das 
W esen des S taates und  h indert die auch vom  Verf. des vorliegonden 
Buches gewiinschte m o g lichsteB esch rankungdesK am pfesderN atio - 
n a lita ten  auf das geistige Gebiet.

Oesprdche m it Ooethe, von J ohann  P e t e r  E ck e r m a n n . Neue Aus-
gabe, herausgegeben von H . H . H o u b e n , Verlag von F . A. Brock-
haus, Leipzig 1925. 864 S. P reis 13 M. (Ganzleinen), 22 M.
(H albleder)!
D er T ex t dieser neu durchgesehenen 21. Originalausgabe is t 

nach dem  ersten  D ruck, dem  O riginalm anuskript des 3. Teiles und 
Eckerm anns handschriftlichem  NachlaB veransta lte t und  weicht d aher 
von  dem  aller iibrigen Ausgaben in  vielen, allerdings n icht im m er sehr 
w ichtigen P u n k ten  ab. D ie neue Ausgabe dieses heu te so viel gelesenen, 
zu r Zeit seines E rscheinens verhaltnism aBig kiihl aufgenommenen 
Buches der G oetheliteratur is t w ertvoll n icht nu r wegendes gesauberten 
T ex tes, sondern besonders auch wegen des sehr ausfuhrlichen Nach- 
w ortes, in  dem  der H erausgeber aus seiner grundlichen K enntnis aller 
Eckerm ann-D inge iiber P lan , W erden, Veroffentlichung, Aufnahm e 
d er Gesprache, besonders auch iiber ihre in  le tz ter Zeit von Castle 
und  P etersen  angefochtene Zuverlassigkeit sich v e rb re ite tł). Auf 
G nind der aufgefundenen handschriftlichen U nterlagen kann  er 
m anche d e r  vorgebrachten  Bedenken zerstreuen im d ohne die Be- 
rechtigung der K ritik  an  sich und  gewisse Irrtiim er zu leugnen, doch 
die durchgehende Gewissenhaftigkeit Eckerm anns erweisen. In  
vollem Mafie zustim m en k ann  m an seiner Charakterisierung der Ge
sprache ais zwischen D ichtung und  W ahrheit schillem de, m it Absicht 
auf die W irkung gearbeite te Gesprachskunstw erke, die in  ihrer Go- 
sam theit ein kiinstlerisch aufgefaBtes G oetheportrat vorstellen. Die

J) Vgl. auch des Verfassers Buch, J . P . Eckermann, Sein  Leben 
ju r Goethe, Leipzig 1925, angezeigt in  dieser Zeitschrift, Bd. 39, S. 144L
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Illustra tionen , von  denen gewiB einige entbehrlich waren, kom m en 
dem  heute so groBen Verlangen nach  bildlicher A nschauung geschickt
entgegen.

Oesprache m it Heine. Gesam m elt und  herausgegeben von  H . H .
H oubrn. L iterarische A nsta lt R iitte n  und Loening, F ra n k 
fu rt a. M. - 1926. 1071 S. P reis geb. 15 M.
Dieses B uch is t das E rgebnis langjahriger Sam m elarbeit, be- 

ta tig t an  der fa s t unuborsehbaren Fiille gedruckten  und  handschrift- 
lichen M aterials, m it dem  Erfolg, daB 825, z. T . bisher unbekannte, 
z. T . in  entlegenen und  schwer zuganglichen Veroffentlichungen ent- 
haltene Gesprache und AuBerungen R eines zusam m engetragen w erden 
konnten. D er H erausgeber h a t Vollst&ndigkeit erstreb t, aus dem  Ver- 
langen nach yollster O b jek tiv ita t einem Menschen und  D ichter gegen- 
iiber, der, wie H eine, sich noch im m er den W iderstreit der Meinungen 
gefallen lassen muB. Allgemein zugangliche T exte, wie Heines eigene 
um fangreiche Aufzeichnungen von seinen Gesprachen m it Borne, sind 
n icht aufgenom m en. D ie Gesprache sind zweckmaBig chronologisch 
geordnet. Gelegentiich is t eine D atierung  ungewifi, wie wohl aueh h in  
und wieder die P erson dessen, m it dem  H eine ein Gesprach h a tte , 
n ich t ganz festst-eht. M an darf dem  H erausgeber D ank  wissen, daB 
er sich die groBe Miihe des Aufsuchens und  Zusam m enstellens d er 
h ier m itgete ilten  m iindlichen AuBerungen des D ichters n icht h a t ver- 
drieBen lassen. Sie gew ahren in  ih rer fast iiber das ganze Leben sich 
erstreckenden Zahl einen gu ten  E inblick  in  die so unruhige Beweg- 
lichkeit des Menschen H eine, in  die angeregte Spanm ing seines Geistes, 
die in  ihrer B eriihrung m it den M enschen und D ingen n ich t anders 
konnte ais sich in  zischenden F unken  zu entladen.

W ien. W a l t h e r  K i ic h le r .

E . E w h rth : O. F. Meyer, Dichtung im d Persbnlichkeit. Sibyllenverlag,
D resden 1924.
E . E w erth  e rs treb t das Verstiindnis der konkreten Formen inner- 

halb  der D ichtung C. F . Meyers. E in  W ille zur Sachlichkeit, der heu te 
in  D ingen der K u n st im m er lau tp r w ird. T aine is t uberwunden. 
Biographisches soli n u r sprechen, soweit es das W erk selbst verlangt. 
M oglichst kein  S ichverlieren an  S ub tilita ten , sondern los auf die Ge- 
sam terscheinung. D as sind R ichtlinien, die an  sich zu D an k  ver- 
pflichten.

D er Verfasser dieses sehr vornehm  au sgesta tte ten  Buches h a t 
auch sich selbst etw as exklusiv verschanzt. M ehr D arsteller denn 
kiihler In te rp re t, such t er von  allem Anfang an  auBerhalb des" IJm- 
kreises sachlich einfacher G estaltung zu stehn. D as bedeutet fiir ihn 
das V orrećht eines m ehr bew undem den Sprachgebrauches und  einer 
S toffaufteilung nach sub jek tiven  G esichtspunkten. Die K iihle der 
groBen K unst — die Magie des IJnbegreiflichen — d as  Geheimnis der 
Mischung sind K apiteliiberschriften , die sonst zu aufgeschm inkt 
waren.

N ichtsdestoweniger sind m anche P artien  s ta rk  wissenschaftlich 
unterleg t m it K am en von  ak tuellster B edeutung. Leider is t W ien 
dabei n icht so rech t zu W ort gekommen. TJnd doch ging es gerade 
in  W. B rechts „C. F . M eyer und das K unstw erk  seiner Gedichtsamm- 
lung” nm  die konkretesten  E rkenntnisse. W as E w erth  von sprach- 
psychologischer Seite h e r anfafit, en th a lt das 2. K ap ite l: Die anti- 
thetische N atu r, die klassische H arm oniebediirftigkeit, das nord- 
siidliche Problem , d ie  O bjektiv ierungskraft, den Sachstil, den  H isto-
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riker u. E th ik er von  langsam er Entw icklung. U nd das SchluBkapitel 
s ti itz t die Thesen m it dem  allerkonkretesten M ateriał: M it der 
A rch itek tu r der B uchanordnung. Dieses E rgebnis au t G rand eines 
einzigen Gedichtbandea is t philologische StoBkraft.

D am it is t natiirlich  nichts gegen das vorliegende B uch gesagt. 
N ur ein weniges von dem , was gesagt werden muB, wenn von C. F . 
M eyer und konkreten  Form en die Redo ist.

E . E w erths Folgerungen entwickeln sieh langs der Gesamtlinie 
d e r  D ichtungen. Sie decken F ragen  und A ntw orten  auf allen Seiten 
auf. Sie stellen Meyer in  ein unendlich verzweigtes N etz von kiinst- 
lerischen Beziehungen. In  Beziehungen zu N ietzsche, Sophokles, 
Spielhagen, W asserm ann, Shaw, F laubert, Th. M ann. F ast zu  viel 
d e r  A ffinitaten und Gegensatze, soli das E rgebnis n icht auch die 
S tellung des D ichters zu Vor- und  N achzeit vertiefen. K ultur- 
zugehorigkeit gróBeren Stils w ird daraus n ich t klar. K lassische 
Zugehorigkeit ist angedeutet. Ih r  Gegenpol n u r unzureichend nach 
d er sentim entalischen Seite h in  gezeichnet. D adureh  w ird keine 
L inie zwingend. D ie D ik tion  an  sich w irk t, w enn sie auch zugleich 
das K onkretu des Buches schm alert. Sie verschleiert auch Altes und 
N eues d e r Endergebnisse.

E . E w erths B uch w irb t um  C. F . Meyer. U nd dieses W erbende 
is t  die K raft, der es an  A usw irkungen n ich t fehlon wird.

W ien. M a r ia n n ę  T h a lm a n n .

A rturo F ahixet.lt, B yron  e il Byronismo. Sei Discorsi, Boloana
Nicola Zanichelli, 1924. X I  +  206 S.
A rbeitskraft und  Y ielseitigkeit der Begabung, sowie ein weit- 

sichtiges Auge m it dem  Geschick der jeweiligen E instellung haben 
Farinelli seit lange zu einem in ternationalen  L iterarh isto riker gem acht. 
Im  G edachtnisjahr von  Byrons hundertstem  T odestag Kat er seiner 
Galerie fiihrender G eister der W eltlite ra tu r nun  auch das Bildnis 
dieses D ichters eingefiigt — ein im  allgem einen UmriB skizzenhaft 
hingeworfenes Bild, das sich auf charakteristische Ziige beschranken 
und  nirgends ins D etail eingehen will. E ine doppelte A bsicht t r i t t  
aus dem  schlanken Buchlein entgegen. E rs tens — wie es bei der 
s ta rken  S ub jek tiv ita t Farinellis n icht w under n im m t — eine rein 
personliche: er will die Byronbegeisterung der eigenen Jugend  der 
kiihl abwagenden K ritik  seines reifen M annesurteils unterwerfen 
Zw eitens: er wiinscht, die Quintessenz der dichterischen Persónlichkeit 
B yrons zu ziehen. U nd zw ar n ich t sowohl ais F achgelehrte r von theo- 
retischen  S tandpunk ten  aus, u n te r  D arlegung von E rgebnissen eigener 
Forschung und eigener Problem stellung, sondem  ais geistreicher Con- 
ferencier, der, liber seinem Stoff stehend, ihn kiinstlerisch gestaltet. 
E r  se tz t bei seiner H orerschaft Sachkenntnis voraus — K enntnis 
des Lebenslaufes, auf dessen Vorfalle er anspielt, ohne sie zu erzahlen, 
und  K enntnis der W erke, aus denen er schopft, ohne sie zu erórtem . 
Seine V ortrage sind unendlich m ehr Ergiisse eines phantasievollen 
G eistes ais wissenschaftliche Abhandlungen, sie wollen in teressant 
sein, n icht lehrhaft. Die edelste  Form  einer auf der Hohe der Gegen- 
w art stehenden literarischen Forschung is t n icht Aneinanderfadlung 
biographischen M aterials, n icht Analyse von W erken, sie is t sozusagen 
d ie  Sublim ierang des T atsachenbestandes zu einer hoheren Potenz, 
die den W esenskern der behandelten  Persónlichkeit, eine A rt plato- 
nischen U rbildes darste llt — eine A bstrak tion  des K onkreten, die 
zugleich w irklicher ist ais die W irklichkeit, eine A rbeitsm ethode, 
so erstrebensw ert ais gefahrlich. D enn sie s te h t auf der Schneide
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zwischen der K raft, d ie das Bleibende vom Y erganglichen und Z uf alligen 
erlost, und dem  leeren blauen D unst. F arinelli zah lt B yron nicht zu den 
ganz GroBen, den ewig Lebenden ( X : ai lidi del etemo non e giunta l’arte di 
Lord Byron). A ber er erkennt ihm  jeneshochste AusmaB vonPersonlich- 
k e it zu, das ihm die einmalige Pragung g ib t und  ein Merkmal des Genius 
ist. Diese Personlichkeit, die ,,alles in ihm  w ar“ (S. 157), „sein ty ran - 
nisches Ich“ (S. 16) zieht auch den K ritik e r in  ih ren  Bann. Ais H in- 
gerissener s teh t Farinelli noch vor ih r, wo er ais R ich te r iiber ihr, gegen 
sie Stellung nehm en will. Seine eigene feinnervige, hochgestim m te 
N a tu r  enth8.lt gewissermaBen den  Ziindstoff, der em porloht un te r dem 
poetischen F unken. U nd vielleicht is t grade bei einem D ichter wie 
Byron das A nldingen einer verw andten Saite w ichtiger und  aus- 
schlaggebender ftir verstandnisvolles E rfassen ais abschlieBende 
M aterialsam m lung, erschopfende D ureharbeitung von Tagebiichern, 
Briefsam m lungen und  Ausgaben le tzter B and. Auch besitz t Farinelli 
den Schwung und die edle Form  der Ausdrucksweise, die dem  Fest- 
gewand des P rieste rs gleicht, in  dem  er vor die G ottheit t r i t t .  U nd er 
is t  im rner d a  am  beston, wo er seines G ottes voll ist. Wo Byrons 
Teilnahm e am  Schicksal Italiens den P a trio ten  in  Farinelli w eckt, 
findet e r  W orte liebender Begeisterung fiir sein schones Land. U nd 
wo er den D ich ter ganz m it dem  Gefiihl erfaBt, findet er in tu itiv  
W ahrheiten , die durch Beweise zu erharten  sind ; z. B. den  B yron von 
friihester K indheit an  ais die groBe Sehnsucht seines Lebens be- 
lierrschenden T atendurst. In  seinon H elden, die n icht das Abbild, 
sondern das W unsch- oder Schreckbild des eigenen Ich  sind, auBert 
sich dieses M annesideal ais ritterliches oder rauberisches K am pentum . 
K riegerische A rbeit g ilt ihm  allein ais L eistung: das Schwert 
fuhren, n ich t die Feder, die, selbst wo er sie ais Szepter handhab t, 
lebenslang doch n u r ein M achtersatz bleibt. B yron is t eine H am let- 
n a tu r  — auch darin , dal3 er von Auslegern so haufig m iBverstanden 
w orden is t :  beide sind erfiillt von dem  heiBen D rang zu handeln, 
ohne die Energie, schwierigen U m standen  zum  Trotz sich handelnd 
durchzusetzen. Sie lassen sich vom Leben treiben  u n te r  K raftver- 
geudung und  Selbstvorwurfen. Und dann  die Schlufltragik, daB die 
endlich anbrechende S tunde des H andelns auch die Ś tunde des 
Todes ist.

Das spezifisch Byronsche aber ist, daB dieses Ideał des prak tisch  
Tiitigen, des m it der K onzentration  des entschlossenen W illens auf 
ein Żiel Losgehenden vor einer Dichterseele s teh t, die bei s ta rk s te r 
E gozentrizitat zugleich die U niversalita t des Alls in sich aufnim m t, 
die die G esam theit des Daseins in  allen seinen Erscheinungsform en 
und  alle Tiefen und U ntiefen des Em pfindens genieBt und  erleidet. 
Ais ausgepriigter Typus is t Byron ein U bersattig te r des Lebens, kein 
nach hochsten  E insichten  Ringender. E r  beugt sich vor der Sphinx, 
ohne selbstzerm arterndes R ingen, ih r R atsel zu losen, weil er den 
blofien Versuch fiir Aberwitz h a lt. Sein Abfinden m it den G rundfragen 
der Philosophie, ja  der W issenschaft uberhaupt, seine haufig spottische 
H altung gegen ihre Jiinger entspring t n icht der Geringschatzung der 
E rkenntn is, sondern der U berzeugung von  der Unzulanglichkeit 
menschlichen K onnens, wie er in G laubenssachen n icht oder doch 
unendlich weniger die Religion ais ihre D iener bekam pft. M it diesem 
Ausweichen vor dem  Unerforschlichen und U nabanderlichen re tte t 
sich B yron vor der Verzweiflung seines M anfred. Die n icht selten 
aufgestellte Parallele zwischen M anfred und  F au st ergibt in W ahrheit 
einen Gegensatz: in F au st verzehrende Sehnsucht nach W issen; in 
M anfred Sehnsuchtsąual des Vergessens; d o rt der D rang, alle Lebens-

Dit Neuoreu Spraolion. lid. XXXIV. H. 1. 5
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erkenntn is auszusehopfen, h ier der alles iibertonende W unsch, vom> 
Leben auszuruhen im  Tode; d o rt das heifie Verlangen nach lotzten 
Entbiillungon, h ier das inbriinstige Streben, den V orhang fallon z a  
lassen, zu vergessen. ,,Vergessen“ is t eines von Byrons poetischen 
Schlagworten — bereits in  friihesten Gedichten.

Farinelli sieht Byrona Person! ichkeit bauptsaehlich, ja  fast aus- 
schlieClieh von ihrer diister pathetischen, leidenschaftlieh welt- 
schmerzlerischen Seite, ein (jbermat! exa ltierter Subjek tiv ita t, not- 
d iirftig  im  Gleichgewieht gehalten durch die w underbare D iehtergabe 
des konkroten Schauens, sei es in  bezug auf die N atu r, sei es in bezug 
auf den Menschen und  die Gesellschaft. Aber d e r Dam onie dieser 
gewaltigen Personlichkeit entspricht eine fast ebenso s ta rk ę  Leucht- 
k raft des Gemiits; dem  Herzen, das sich in T rauer verzehrt, ein. 
w itziger H um or; ihm  g ib t das fiir allesj Lacherliche und  Ver- 
kehrte  gescharfte Auge unerschopflichen Stoff zum  Lachen. Byrons 
Skepsis und sein nihilistisches Verzweifeln am  Leben findet ein 
Gegengewieht in der allem obsiegenden V ita lita t, die das Leben in 
heifier G lut an  die B rust schliefit. D er Januskopf m it dem  nachtlichen 
und dein sonneniibergossenen A ntlitz is t das wahre Symbol des 
Byronism us. Das D unkel-Leidvolle, das die B egeisterung seiner Zeit- 
genossen bildete, sag t uns, wie ja  aueh Farinelli feststellt, heute weniger, 
das H eitere, das in  seiner Fiille von Geist, Lebenserfahrung, U rteils- 
k raft und Ironie genau besehen em ste r is t ais das W ehselig-Betrante, 
h a t den reifen B yron fast den  R uhm  seiner Jugend  gekostet. H in- 
gegen b ildet es die Grundlage und Gewahr seines Nachruhm s. D er 
lachende Byron is t der D arsteller des Ewig-M enschlichen und darum  
fiir alle Zeit Geltenden. Farinelli findet die N achwirkung Byrons m ehr 
in  den Spuren des grofien A gitators und Erw eckers ais in  denen des 
grofien D iohters. Urn B yron gerecht zu werden, m uli sich der Satz 
eine kleine U m form ung gefallen lassen: wo der grofie D ichter ais 
A g ita to r und Erw ecker spricht, d a  h a t er fiir alle Zeiten gesprochenŁ 
"Und darin  liegt d e r 'w ah re  Byronism us.

W ien. H e le n e  R ic h te r .

EN G L ISC H E  SCHULAUSGABEN.
1. Selections from English Literaturę: The Strange Case of Dr. Jeky ll

and M r. H yde  by  R obisrt L ouis Stevenson . W ith an  intro- 
duction  and notes b y  J .  H . Schutt. 1923, K em ink & Zoon, Over 
den Dom, te  U trech t. 138 pp.

2. Velhagen und Klasing, English Authors 170 B : The Story oj a Short
L ife  by  J uliana H oratia  E w in g . M it Einleitung und An- 
merkungen herausgegebene v on  M. W undt. 1924. 58 -|- 12 S.

3. Diesterwegs Neusprachliche Reformausgaben 70: P ercy B ysshe
Sh e l l e y , Select Poetry and Prose. E d ited , w ith  notes and a  
glossary by  R ichard Ackerm ann. F ra n k fu rt a. M. 1924. 79 -j- 
45 pp . 2,40 M.

4. Rengers Schulbibliotheh Reihe A , Band 219: James P ayn , The
Scholar of Silverscar, herausgegeben von A lbert H errm ann. 
Leipzig 1926. 76 S.

5. W eidmanns Schulbibliolhek Abt. I I ,  71. Bd.: New  Collection of
Modern English Talcs and Slories. F iir den Schulgebrauch aus- 
gewiihlt und erk la rt von Prof. D r. F r. Meyer. W eidm ann, 1924. 
109 S. P reis 1,20 M.

6. K . W estberg , English School Texts. a) The Old M an who Madę
th e  D ead Trees Blossom. 36 S. b) S tories by  J . H . Ew ing and.
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J .  J .  Morier. 82 S. B eide in  K . W estbergs Verlag, D orpat 1924.
Preis 0,32 und  0,68 M.

<■ Sełections from English Literaturę: Oeorge Eliot, S ilas M anier.
W ith  an  in troduction  and notes by  A. C. E . V echtm an-Veth.
245 pp. Verlag wie bei 1.
1. D iese schone A usgabe b ie te t den  von S idney Colvin revidierten  

T ex t m it Angabe der V arianten , eine ausiuhrliche E inleitung, die 
auch Steyensons S til angem essen behandelt, und  sehr sorgfaltige A n
m erkungen. S. 40 allerdings bedeu te t “ a haggard shaft of d ay lig h t” 
kaum  “ it m ade^the im pression as if i t  h ad  no business to  be th e re ” ; 
und  S. 111 is t The evil side of m y n a tu rę , to  w hich I  h ad  now trans- 
ferred th e  stam ping effieacy” denn doch n ich t bloB “ a som ew hat eon- 
fused w ay of say ing : to  which. I  had now finally transforrod m y 
po w ers” ; h ie r is t s tam p  =  to  im press w ith  som e permanent and 
conspicuous characteristic” ,u n d  indem  Jeky ll sich in  H yde verw andelt 
g ib t e r  seiner schlechten H alfte  freies Spiel, unbekam pft und un- 
gehem m t sich zu entfalten , so da£5 sie auch auf das D oppelleben den 
verheerenden Einflufi gewinnt. H ochschiiler und  jungo L ehrer konnen 
an diesem  sehr schwierigen W erke, das m eistens wegen seiner 
A benteuerlichkeit und  selten  wegen seines Stils gewiirdigt wird, 
die Technik einer m ustergiiltigen Schulausgabe kennen lem en.

2. Die einfache K indergeschichte, das le tz te  W erk der beliebten 
Jugendschriftstellerin , is t gu t herausgegeben. Irrtiim er sind unter- 
Iaufenbeim  “ G unpow der P lo t” (5. N ovem ber 1605) und  d er “collect” , 
wo das Book of Common P rayer m it dem  d o rt bem erk ten  n ich t stim m t. 
“ I t ’s th e  last s traw ” etc. is t nach  dem  N ED . erstm als bei Dickens 
belegt, ich wiirde daher lieber sagen: sprichw ortliehe R edensart.

3. Ackerm ann, der feine Shelleykenner, h a t h ier die schonsten 
Gedichte lyriseher und  politischer N a tu r m it einer gu ten  Prosa- 
auswahl (Briefe auf der Schweiz und Neapol, A P roposal for P u ttin g  
R eform  to  th e  Vote, W h a t is P oetry  ?) zu einem Ganzen yereinigt, das 
Shelley prach tig  c lia rak teris ie rt; die sauber gearbeiteten  A nm erkungen 
erleichtern  das V erstandnis. D a und d o rt konnten  die E rklarungen 
freilich etwas reichhaltiger sein (“pinion, dell, shadow-peopled in- 
fancy”), das lateinische Z ita t S. 66 sollte iibersetz t sein ; und  es is t 
sogar fu r  L ehrer an  kleineren O rten  n ich t leicht, sich S. 15 “ I t  inter- 
penetrates m y gran ite  m ass” gleich nach  der vorhergehenden Zeile 
“  'T is love, all love” zu erklaren. E ben  darum  sollte S. 49 auch  die 
Anspielung auf das horazische “D iespiter p e r p u ra  tonan tes egit

t equos” ausfuhrlicher behandelt werden.
4. D er unverkurzte A bdruck dieser hiibschen Schulgeschichte is t 

von gu ten  A nm erkungen gefolgt. Doch is t d e r “ N orthum brian  b u rr” 
n icht tie f im K ehlkopf ” zu suchen, sondern  (vgl. V ietor, E d P h 6, 169) 
einfacli das Zapfchen-r; und es g ib t n u r mer Bankfeiertage. In  der 
R edensart “ How cam e you to  know ?” scheint cam e ais M odalverb 
zu gelten  und  deswegen “do” n ich t notw endig zu sein.

5. D iese Ausgabe b ring t sehr gu ten  neuen Stoff. Insbesondere 
begriifie ich E dw ard E y e re tt H ale’s “The M an w ithou t a  C ountry” , 
d ie  erschu ttem de Geschichte von dem  M annę, der wiinscht, er mogę 
nie m ehr etw as von seinem V aterlande horen, und  dem  dann  sein 
W unsch fu rch tb ar erfiillt w ird. In  den  tiich tigen  A nm erkungen fallt 
m ir n u r  auf, daB S. 96 M iddlesex und  London n icht k la r auseinander- 
gehalten  w erden; London is t se it 1888 ein eigenes County. D ie Aus
gabe b ring t noch D . M. Mulock, The L ast of th e  R u th y en s ; J . L. Allen, 
A B oy’s Violin; und  Th. B. Aldrich, F o r B rayery  on th e  F ield of
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B a ttló und wird sich m it diesen historisch in teressanten  Stoffen bald 
zahlreiche F reunde erwerben.

6. Einfache Volksmiirchen und  M archen von  J .  H . Ew ing und 
J .  J .  Morier sind nu r m it einem englisch-estnisch-doutschen W orter- 
verzeichnis versehen, das bis auf gelegentlicheK leinigkeiten — “dam ę” 
is t n icht gleich Dam ę — hinsichtlich d e r deutschon Bedeutung und 
der A usspracheangaben in  O rdnung ist. Die H efte w crden dem  
englischen U nterrich te  in E stland , von dem  G eheim rat W alter auf 
dem  le tzten  N euphilologentage so Erfreuliches berichtete, jedenfalls 
seh r forderlich sein.

7. Dieses B uch is t ebenso ausgezeichnet wie das u n te r  1. be- 
sproehene. In  der sehr gu ten  E inleitung solite doch gesagt werden, 
cfafi im selben Ja h re  wie A dam  Bede auch The O rdeal of R ichard 
Eeverel erschien und dal3 schon dieses W erk  G. E lio ts, n ich t erst 
Rom ola, das sich die D ich terin  m iihsam  abrang, w orauf die E in 
le itung  ja  auch h indeu tet, u n te r einem gewissen M ifitrauen G. E liots 
in  ihre dichterische K ra ft en tstand  (Brief vom  12. 1. 1861). E s ver- 
d a n k t ja  seine E n tsteh u n g  auch einer plotzlichen Insp iration  (Brief 
vom  19. 3. 1861), die d ann  ausgearbeite t w erden mufite. In  den  An- 
m erkungen is t “ alien-looking” doch besser zu geben m it “ looking like 
people of ano ther country (race, n a tio n a lity ); boys . . .  counterbalanc- 
ing a  certain  awe a t th e  m ysterious action  of th e  loom, by  a  pleasant 
sense of scom ful superiority , d raw n jrom the mockery a) of its  alter- 
nating  noises, along w ith  b) th e  bent, tread  mil] a ttitu d e  of the  w eaver” 
hei!3t wohl n icht “ the  ridiculous effect m adę by its a ltem ating  noises” ; 
die Jungen  fiirchten sich vor dem  ihnen unverstandlichen  W ebstuhl, 
und  um  diese E urch t zu iiberwinden, m achen sie den L arm  des W eb- 
stuh ls und die gebiickte H altung  des W ebers spo ttend  nach. Auch boi

which, speaking from a apiritual po in t of view, paid  highly-desirable 
ti t le s” konnte die Ironie, daB h ier “ sp iritu a l” den S tandpunk t der 
Geistlichlceit m ein t, k la rer herausgearbeitet sein. Bei “ he lived on 
m ouldy bread, on purpose to  check his a p p e tite ” ist es m ir nach den 
Belegen im  N ED . ( ‘purpose 11 b ”) n icht zweifelhaft, dafl “on purpose” 
zum  folgenden gehórt. Auch diese Ausgabe, die den T ext bis auf 
A bschnitt 6 b ring t, verd ien t alles Lob.

Graz. F r i t z  K a r p f .

Diesterwegs Nemprachliche Lesehefte. Verlag M oritz Diesterweg,
F ra n k fu rt a. M. 1924. H eft 1—33.
Zu dor Ausgabe dieser neuen Sam m lung fur franzosische und eng- 

lische Lektiire h a t der Verlag M. Diesterweg sich le iten  lassen durch 
den  Gedanken, der in den le tzten  Jah ren  ta tsach lich  uberall m ehr 
oder weniger aufgetre tenen  L ektiirenot durch H erausgabe besonders 
billigen Lesestoffs zu steuern . So is t eine R eihe kleiner H efte von durch 
schnittlich  2—4 Bogen von verschiedenen M itarbeitern  zusammen- 
gestellt worden. W ie der P rospek t sag t, sind die H eftchen billig 
(15u. 3 0 P fg .) ,,D urch knappen U m fang,B eseitigung aller iiberflussigen 
bibliographischen Beigaben, aufierste A usnutzung des Raum es, 
m oglichst einfache A u ss ta ttu n g .”

In  der Stoffausw ahl w eicht die Sam m lung im allgem einen bis 
je tz t n icht wesentlich von den iibrigen bekannten  Lekturesam m lungen 
ab : Lectures faciles (Nr. 1), Contes e t Rócits (Nr. 2), G autier, L ’enfants 
aux  souliers de p a in  (Nr. 3), L a F on taine , Fables (Nr. 14), Mme de 
S tael, Des mceurs e t du  caractere des Allemands (Nr. 15), Taine, 
Napolóon B onaparte  (Nr. 33), Swift, Gulliver’s Travels (Nr. 6), Fam ous 
E nglish  Adm irals (Nr. 7), K ing H orn  (Nr. 9) u. a. m. Ich  fiirchte sehr,
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daB die neue Sammlung in  dieser R ichtung den W ettbew erb m it den 
alteingefiihrten n icht wird aufnehm en konnen, tro tz  groBerer Wohl- 
feilheit, denn dieser s teh t eben die viel geringere D auerhaftigkeit 
eines Leseheftes gegeniiber. N ach 3 —4 W ochen w ird ein solches H eft 
in  der Behandlung eines wilden T ertianers keinen allzu erfreulichen 
und appetitlichen E indruck m ehr m achen, und m an wird lieber wieder 
zu den gebundenen Ausgaben anderer Śam m lungen greifen, zum al 
wo die Verhaltnisse es doch wieder einigermaBen erlauben.

N ach dem  Prospekte sollen in  den H eften  Anmerkungen  m it den 
notw endigsten Erganzungen und W orterklarungen ein besonderes 
W orterbuch erubrigen. D as is t wohl zweifelsohne des G uten etwas 
zu viel. K em  besonnener Neuphilologe w ird seinen Schiilern den Ge- 
brauch des W orterbuchs bei der hauslichen V orbereitung ersparen 
wollen, im  Gegenteil, sie sollen ja  gerade lernen, sich eines solchen 
geschickt und sachgemaB zu bedienen; und  daB in  den m ittle ren  und 
oberen K lassen ein jeder Schiiler ein  gutes, wenn auch kleines fran- 
zosisches bezw. engliscbes Schulw orterbuch zur H and  h a t, scheint 
m ir doch eine conditio sine qua non. AuBerdem diirfte es n ieht im 
Sinne eines neuzeitlichen A rbeitsunterrichtes sein, in den Anmerkungen 
w eiter nichts ais eine bessere Eselsbriicke bieten zu wollen. Aber eine 
Anzahl H efte bringen tatsachlich  in den „Anm erkungen" n icht viel 
m ehr ais ein  nach Seiten geordnetes W orteryerzeichnis m it deutscher 
tlbersetzung , z. B. H eft 33, zu S. 10: acces Zugang, aversion 
Abneigung, ab s tra it ab s trak t, dedain  m. V erachtung, repugner 
w iderstreben, usw. (NB. zu S. 25,8 óloge is t masc., merci Gnade 
(zu S. 26, 6) dagegen fem., und n ich t um gekehrt!). D ie Auswahl 
der aufgenommonen Vokabeln is t dabei m ehr oder weniger willkur- 
lich, in  H eft 26 z. B . w erden zur ersten  Seite einfache W orter wie 
grieyous, bigotry, pagan  u. ii. iibersetzt, H ep tarchy  dagegen ist. weder 
iibersetzt noch erk lart. — U rspriinglich sind die A nm erkungen wohl 
— a lte r g u te r tlberlieferung des Verlags getreu  (Neuspr. Reform- 
ausgaben!) — in der frem den Sprache geplant gewesen, soweit m an  
aus den oft und irrefiihrend angew andten schonen tlberschriften  
((Annotationsi) oder «Notes» folgem  darf. D urchgefiihrt is t dieses Ziel 
nu r in  einem einzigen H eft (Nr. 27, Green, England und Ireland, 
ausgew. v. K . Schroder). E ins der H efte (Nr. 33) b ie te t in  dem .W orter- 
yerzeichnis gelegentlich auch frem dsprachliche Erklarungen, (ein 
wunderliches Gemisch,) z .T . noch recht ungliickliche, vgl.: S. 21, 10 
interm ódiaire — ce qui est en tre deux; S. 24, 32 scribe — hom m e qui 
gagne sa vie a ćcrire; oder gar zu S. 3, 15 en tam er — couper le prem ier 
m orceau, ici anfressen (!).

In  einigen W ortverzeichnissen is t den iibersetzten W ortern fiir 
die Aussprache die phonetische U m schrift beigefiigt, ohne daB darauf 
Bodacht genom m enware, iiberall ein einheitliches System anzuwenden. 
Es ware allerdings Sache eines Neuphilologentages, hier einm al, wie 
auf m anchen anderen Gebieten, fu r eine Norm Sorge tragen  Zu wollen. 
In  H eft 26 w ird der sog. b u t-L au t m it a  wiedergegeben: indulge 
[indaldź], (vgl. dazu  hide =  [haid],) eine Aussprache, die wohl nicht 
fiir unsere Schiiler ais verbindlich em pfohlen werden kann ; ebendort 
finden sich A ngaben w ir [route''śen] fu r ro ta tion , fpro«pensiti] fiir 
p ropensity ; in  bog is t der o-L aut m it o wiedergegeben, in  equality , 
p rob ity  derselbe L a u t m it o.

Aus all dem  ergibt sich wohl zur Geniige, daB der ganzen Sam m 
lung die leitende und ordnende H and gefehlt h a t.

E ine Anzahl D ruckfehler sind m ir noch aufgefallen: H eft 26, 
S. 4, 8 encounterd fiir encountered, S. 31, 22 in der Aussprachebezeich-
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nung [profiSens] s ta t t  [. . . si] fiłr proficieny, H eft 27, S. 9, 18 conce- 
ąuences fiir conseąuences, H eft 32, S. 13,2 Auslassung, H eft 33, S. 29,42 
su rsan t fiir su rsau t, S. 30, 11 fein fiir fin, usw.

E inige H eftchen seien aber schliefilich noeh erw abnt, weil in  
ihnen  m it Erfolg versucht wird, neue W ege zu gehen, ich meine die 
von K . Kónig  besorgten: L abour in  Office (Nr. 16), B ritish  Policy in 
E g y p t (Nr. 17), The B ritish  Em pire in T ransition  (Nr. 18), alles, wie 
d ie  T ite l angeben, “Selections from  theM anchester G uardian W eeldy” . 
Zur kursorischen Lektiire, zu R eferaten  und  Besprechungen werden 
sie sich auf der Oberstufe sicher m it Erfolg benutzen lassen, be- 
sonders auch in  neusprachló hen A rbeitsgem einschaften, d a  sie 
eine recfit gute, lebendige E infiihrim g in  die angelsachsisehe K u ltu r 
unserer Tage b ieten  (vgl. dazu die Ausfiihrungen K . Konigs in  den 
N . Spr. X X X II, 2 [A pril-Jun i 1924], S. 190ff.). E rw a re  sehr zu be- 
griiflen, wenn die R eihe in  diesem  Sinne fortgesetzt wiirde. H ier 
b ie te t sich eine Entw icklungsm oglichkeit fiir die ganze Sammlung. 

Cassel. W ilh e lm  G e r h a r d .

K a r i . V o r e t zs c h , Einjilhrung in  das S tudium  der altfranzósischen 
Literatur. (Sam m lung kurzer Lehrbiicher d e r rom anischen 
Spraehen und L ite ra tu ren , hrsg. von K . Voretzsch, Bd. II) , 
3. Auflage, Yerlag von Max Niemeyer, H alle a. S. 1925. Preis 
brosch. 13 M., Ganzl. 15 M.
Die in  der 2. Auflage noch en thaltenen  Lesestiicke sind in  dieser 

3. Auflage herausgenom m en und ais altfranzosisches Lesebuch in 
verrnehrter Zahl (1921) selbstiindig veroffentlicht worden. In  dem 
so von den T exten  en tlaste tenW ortlau t sp iirt m an  die an  vielen Stellen 
ergiinzende, ausm erzende, verbessernde H and  des die neuesten 
Forschungsergebnisse kritisch  verw ertenden Verfassers. M it Vorsicht, 
aber auch m it der B estim m theit des durch  eigene Forschung ge- 
wonnenen U rteils w erden die R esu lta te  so m aneher U ntersuchungen 
in  knappen Form ulierungen aufgenom m en oder in  ih rer U nsicherheit 
gekennzeichnet oder abgelehnt. E ine Verbesserung stellen einzelne 
A nderungen in  d er A nordnung des Stoffes dar. So w erden z. B. das 
R olandslied und die Lais d e r M arie de F rance an  anderen, entschieden 
passenderen S tellen behandelt.

D er W ert des Buches liegt nach wie vor in  seinem  C harakter 
ais einer ausgezeichneten E infiihrung, in  der Beschrankung auf das 
W esentliche und C harakteristische, in  der D arbietung des Stofflichen 
und  der m it der (jberlieferung des S tofflichen in  Zusam m enhang 
stehenden Problem e der K ritik . K urz und doch k la r w ird der An- 
fanger in die Forschung eingefiihrt, wie sie in  dieser H insich t die 
G elehrten beschaftig t h a t und noch im m er beschaftig t. So is t das 
B uch ein unbedingt zuverlassiger F iihrer und  W egweiser zu eigener 
S tellungnahm e und M itarbeit. An einen Versuch, die dichterische 
und  kiinstlerische B edeutung  so inancher D ichtungen der altfranzo- 
sischen L ite ra tu r den Lernonden nahezubringen, h a t der Verfasser 
wohl nu r in  geringem  Mafie gedacht. D ie D ichtung ais Form  inter- 
essiert ihn  wenig. Form problem e werden nu r in  verschwindenden 
F allen  gestreift.

Sthndhal, Le liouge et Le Noir, te x te  ótabli e t annotó avec une 
próface e t une bibliographie p ar H enri M artineau. Editions 
Bossard, P aris  1925. P reis 300, 200, 54 Fr.
Die durch ihre interessante Colhction des chefs- d ’ceuvre meconnus 

sowie die w ertvolle Collection des Classiąues de 1’Órient in  neuerer Zeit
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feesonders bekann t gewordene Verlagsfirm a Bossard. h a t ais erste 
B andę einer neuen Sammlung, b e tite lt uLes meilleures ceuwes dans lew  
meilleur texte», eine sehr sehone N euausgabe von  Stendhals beriihm- 
testem  R om an  in  zwoi B anden erscheinen lassen. Die m eisten  Aus- 
gaben des R om ans wimmeln von Eehlern und weichen auoh se it der 
Oalman Lóvy-Ausgabe von 1854 haufig vom  T ex t der E rstausgabe 
(Leyasseur, P aris 1831) ab, z. T. auch infolge von uberlegt vorge- 
nom m enen A nderungen, fiir die wohl S tendhals Y etter, R om ain  
Colomb, verantw ortlich  zu m aohen ist.

Schon in der grofien Cham pion-Ausgabe h a t te  J .  M arsan m it 
H ilfe von handschriftlichen, in  S tendhals NachlaB gefundenen N otizen 
einen zuverlassigen T ex t gegeben. Die Bossardsche Ausgabe reprodu- 
ziert den Text der E rstausgabe, indem  sie in  A nm erkungen entw eder 
die V arian ten  von  1854 oder von 1923 (Cham pion) gibt.

E s darf angenom m en werden, daD der franzosische T ex t nunm ehr 
fehlerlos vorliegt. W ie einer Anzeige in  “ The Times lite rary  supple- 
m e n t” vom  1. O ktober 1925, S. 630 zu entnehm en ist, finden sich in 
englischen Z ita ten  im m er noch einige Fehler.

W ert und  R eiz der Ausgabe — daran  konnen solche kleinen 
Versehen n ich t viel andern  — liegen in  dem  erfreulich schonen D ruck. 
D ie feinen klaren  L e tte rn  in  gu t abgepaBtem  Satzspiegel gebunden, 
auf bestem  P ap ie r sorgfaltig gedruckt — das ergib t eine der hervor- 
ragendsten  L eistungen neuester franzosischer B uchdruckerkunst.

K arl Sch efflbr , Paris, Notizen. M it 87 B ildtafeln. lin  lnsel-Verlag
zu Leipzig 1925, 263 S., geb. 16 M.
Diese bescheiden Notizen  genannten Aufzeichnungen sind im 

Ja h re  1908 niedergeschrieben und  dam als zum  ersten  Małe veróffent- 
lich t worden. E s sind E indriicke, wie sie das lebhaft em pfindende 
Gemiit des kunstbegeisterten  Beobaehters em pfangen h a t. N icht 
Iluohtige E indriicke, sondern E indriicke in  ihrer tiefen  W irkung auf 
das U reigenste des Aufnehm enden, auf seine F ahigkeit im  E inzelnen 
das Ewige zu erleben, von dem  die Einzelerscheinung ein sinnfalliges 
Symbol ist. P aris, d ie S tad t, ihre Anlage, ihre S trafien und  P latze, 
ihre B au ten  und  G arten, die in  ihren  Sam m lungen aufgespeicherten 
K unstschatze, die L uft, die sie umflieBt, die Menschen in  ihr, alles ist 
.aus s ta rk er innerer E rregung erlebt, aus williger H ingabe an die 
Offenbarungen franzosischen W esens, wie es dem  Besucher sich 
darbot.

D arum , weil A rt, S inn und  Schonheit dieser S tad t, so fa s t ohne 
jedes innere W iderstreben, ohne Voreingenommenheit, ohne E urch t 
erlebt w urde, is t das aus dem  spontanen E rleben  geschriebene B uch 
so w ertvoll, so personlich, so gerecht, so fein geworden; viel wert- 
voller, personlicher, gerechter und  feiner ais das im  Ja h re  1911 
geschriebene Ita lien b u eh J) desselben Verfassers.

N ach Ita lien  ging und iiber I ta lien  schrieb Scheffler u n te r dem 
EinfluB der renaissancefeindlichen Stim m ung, die zwischen diesen 
beiden R eisen so m achtig  iiber ihn  gekom m en sein muB, daB er iiber 
d e n  B renner fuhr m it der A bsicht d e r A useinandersetzung imd Ab- 
rechnung m it jener K u ltu r  und  K unst, die von  so verhangnisvollem 
EinfluB auf B ildung und  K unst D eutschlands gewesen ware. Das 
Getiihl wie in  einer Mission nach Ita lien  zu fahren, die vor sich selbst 
iubem om m ene Y erpflichtung das der germ anisch-nordisch-faustischen

x) Italien, Tagebuch einer Reise. Im  Insel-Verlag zu Leipzig, 
‘,2. Auflage 1921.
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Seele F rem de in  W irki ichkeit und  K u n st des italienischen Siidens in 
seinor innorsten W urzel zu erfassen und zu form ulieren, diese von 
vom herein  kritisch  abwehronde E instollung b a t den B etrach ter und  
Verfasser seiner U nbefangenheit und seiner F reiheit den Menschen 
und Dingen gegeniiber doch wohl oinigermaBen beraub t und is t wohl 
sehuld daran , dali der E indruck , den  m an von  dem  Italienbuch  
erhalt, oinigermaBen zwiespaltig ist. So sehr es zu begriiBen ist, daB 
in ihm  grundsatzlich das Ire m d e  ais ein Problem  der eigenen Seelen- 
verfassung und  der eigenen Schopferkraft aufgefaBt ist, m it dem  
ernstlich sich auseinanderzusetzen eine persónliche und nationale 
P flich t sein mnB.

Von solchem leicht zur V em einung und  A blehnung neigenden 
W iderstreben is t in dem  B uch iiber P aris nichts zu spiiren. Im  Gegon- 
teil, ohno daB auf K ritik  verz ich te t w iirde, w ird dem  Leser eine iiber- 
aus liebevolle W iirdigung der E igenart des franzosischen Geistes, wie 
er sich in der K u n st zeigt, geboten. W ahrend im  Italienbuche der Ver- 
fasser sich bem iiht, Ungiinstiges, H berraschendes, E nttauschendes 
des ersten  E indrucks durch  die Reflexion zu rechtfertigen und  d ie 
Griinde fu r wirkliche oder verm eintliche Sehwachen zu orortem , 
bem iiht er sich in Faris  die zunachst vielleicht gering geschatzte oder 
iibersehene A rt m ancher L eistim gen in  ih rer doch vorhandenen Eigen- 
bedeutung, in  ihrem  Zusam m enhang m it dem  sinnvollen Ganzen. 
franzosischer Geistesform und nationalen  K unstw illens, in  iiirer 
hoheren N otw endigkeit verst iindlich zu machon. Infolgedessen gelangt 
er z. B. zu seh r schonen und w ertvollen U rteiJen iiber die historiach© 
B edeutung der franzosischen A rch itek tu r und  M alerei im  allgem einen 
und zu ganz ausgezeichneten, selbstandigen W iirdigungen einzelner 
K unstler, e tw a Poussins, F ragonards, Greuzes, Corots, Ingres’ und  
anderer.

D iese E ch th e it des Erlebnisses m it ihrer schonen, inneren F reiheit 
des Gefiihls h a t es dem  Verfasser eriaubt, in  der vorliegenden zweiten 
Auflage des Buches nichts W ichtiges zu andern, abzuschwiichen oder 
zu verstarken. N ur das SchluBkapitel der 1. Auflage „D eu tsch land  
und  F rankre ich“ g laubte er weglassen zu sollen. M it voIlem R ech t 
schreib t er in  dem  Vorwort zu r 2. Auflage: „W enn je tz t n ich t m ehr 
paBt, was 1908 geschrieben w orden ist, so h a t os nie gepaBt.“ E s ist 
das schonste Lob, das m an dem  schonen Buche zollen kann, daB 
ta tsach lieh  fast alles noch paB t. Das B uch gehort m it zu donen, d ie  
m an  griindlich lesen sollte, ehe m an  eine Reise nach  P aris unter- 
n im m t.

W ien. W a l th e r  K iic h le r .

P . MioKiMku, Colomba. H g. v. A dalbert und  Angola H am el. (1'n;
Sammlg. engl. u. franz. Schriftsteller d. neueren Zeit, hg. v.
W . H ubner, 84. B d., Ausg. B). C. Flem m ing u. C. T . W iskott,
B erlin  1924.
D ie Colomba, dieser m it R ech t klassisch gewordene Schultext, 

liegt h ier in  einer neuen Reform ausgabo vor, die sich durch K orrek t- 
heit, k laren  D ruck  und H andlichkeit em pfiehlt. Freilich wird auch 
sie m. E . n ich t im stande sein, die gm ndsatzlichen Bedenken zu zer- 
streuen , die die neuere neusprachliche M ethodik (Aronstein, O tto ) 
gegen frem dsprachliche T exterlauterungen erhob: Sie m achen fast 
durchaus den  W eg zur B edeutrm gserkenntnis zu einem Umweg. 
W enn z. B. Anm. 28, 6 ula femm e M adeleine Pietri» m it «c’est le langage 
d u  palaisK erkliirt wird, muB der Schiiler erst w ieder durch Naeh- 
schlagen oder durch  den Lehrer iiber die spezielle B edeutung von
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palais aufgeklart werden. Vgl. auch 45, 8, wo des je ts  de plomb* 
durch  den viel schwierigeren A usdruck «lenons de plom b (qui se 
form ent au  bas d ’une balie fondue e t qu i doivent en e tre  ótes)» um - 
schrieben w erden m ufl; oder 71, 3: «en voila une de betise» =  «c’est 
un  so t verbiagen usw. Billigerweise miifite daher eigentlich dem  
grilndlichen W orterbuch  dieser R eform ausgabe, aber auch dem  aller 
anderen, denn es handelt sich ja  um  eine Prinzipienfrage, ein eigener 
A nhang fu r die selteneren E rk larungsvokabeln  beigegeben werden.

F r . K łincksieck, Franz. Lesebuch /. d. ob. Klassen hoherer Lehr- 
anstalten. 4. Aufl. L . E hlerm ann, D resden 1924.
Auch diese N euauflage un terscheidet sich von  anderen franz. 

Chrestom athien (etwa Bornecque-R ottgers) durch  ihre schlanke 
G estalt, ein  V orteil, den  sie allerdings n u r durch  m anch schweres 
Opfer e rk a u f t: D as 17. Jh d t. und  die Zeitgenossen w erden in  der Aus- 
wahl ziemlich stiefm iitterlich  bedacht. M an frag t sich, warurn Moliere 
— zw ar n u r m it einer kurzeń B iographie ohne T extausw ahl — 
Corneille und R acine aber gar n icht vorhanden sind und auch Boileau 
ignoriert w ird ? F iir das der Jugend  m indestens ebenso schwer wie 
das 17. nahezubringende 18. Jh d t. geniigen ais Repriisent an ten  
im m erhin M ontesąuieu, Voltaire und  Rousseau, zu denen sich nun  
auch F riedrich  I I .  ais K uriosum  gesellt. M it den aus dem  19. Jh d t. 
gebotenen N am en (und Texten) kann  m an  ganz einverstanden sein, 
denn  h ie r feh lt kein  typ ischer V ertreter. Von den den Zeitgenossen 
gew idm eten 20 Seiten en tfa llt die H alfte  auf L yriker (Verlaine, 
Rćgnier, Sam ain, Verhaeren, Gregh), die andere auf France, B ourget 
und  L o ti; zum indest F rance h a tte  aber doch wohl m it m ehr ais ein 
p aa r Seiten  bedach t w erden miissen. K łincksieck v e r tr it t  zwar den 
durchaus richtigen G rundsatz, „daB ein franz. Lesebuch fiir. die 
oberen K lassen hoherer L ehransta lten  n icht E rsatz , sondern n u r 
E rganzung d er Schullektiire sein soll“ , is t aber doch in  der Sparsam - 
keit, scheint m ir, m anchen Orts zu w eit gegangen. D ie Neuauflage 
diesea sonst sehr b rauchbaren  und  ungem ein gewissenhaften U nter- 
richtsbehelfes en th a lt in  sehr gutern Franzosisch verfaBte B iographien 
einiger bedeutenderer A utoren, B ildbeigaben und  am  SchluB in  ihrer 
K napphe it und  Treffsicherheit ausgezeichnete W ort- und  Sach- 
erklarungen.

W ien. G u s ta v  R ie d e r .

Romanische Biicherei (Verlag der H ochschulbuchhandlung M ax 
H ueber, M iinchen):

N r. 2. D. J uan  R uiz d e  A l a r c ó n , L a Verdad sospechosa. M itE in -  
leitung u. Anm erkungen herausgegeben von D r. A dalbert 
Hiimel. 1924. 8°. 86 S.

Nr. 3. V oltatre, M a philosophie. H erausgegeben von P . Sakm ann. 
1924. 8°. 135 S.
N r. 1 dieser neu erscheinenden ,,R om an. B iicherei" b rach ted as  

altfranzosische Rolandslied (vgl. dariiber NS X X X II , 206—208). 
N ach den bisher vorliegenden drei B andchen is t also eigenartiger- 
weise noch g ar kein bestim m tes P rogram m  der Sammlung erkenntlich. 
Es kann  sich heu te  doch kaum  darum  handeln, einfach N achdrucke 
rom am scher L itera turw erke zu bringen; sie m iissen m indestens 
von E in leitungen und K om m entaren  begleitet sein und — was nun  
die H auptsaehe is t — diese m iissen wirklich auf der Hohe der Zeit 
stehen. Vorlaufig h a t die neue „R om anische Biicherei“  m it ih re r  
alteren  Schwester, der ,,Bibliotheca romanica“ (StraBburg, E . H e itz t



74 Besprechungen.

leider n u r eines gem einsam : den kleinen D ruck, der m anchem  die 
eine wie die andere zu verleiden im stande ist.

N r. 2. An spanischen Ausgaben der Verdad sospechosa feihlt 
es gerade n icht. Das Interesse wendet sich daher vor allem der 
E in le itung  und  den A nm erkungen zu. D ie Anm erkungen sind 
sparlich und vorwiegend lexikaliseher A rt, erklaren aber sonderbarer- 
weise yielfach Ausdriicke, die in  jedem  Taschenw orterbuch zu finden 
sind. D ie v ier Seiten lange E inleitung b ie te t nichts, Was n icht schon 
langst bekannt is t; vgl. z. B. eine trefflichere C harak teristik  der 
Bedeutung Alarcóns in  L e m c k e s  Handbuch der spanischen Literatur. 
Leipzig 1856. S. 506 — 511 und in  J .  L. K le in s  Geschichte des 
spanischen Dramas. IV. Bd. 1. Abt. Leipzig 1874. S. 1 — 6 und 36—52, 
von spateren, noeh besseren D arstellungen ganz abgesehen — die 
alle zusam m en in  der E in le itung  allerdings gar keine Erw ahnung 
finden.

Die Ausgabe der Verdad sospechosa von Alfonso R e y e s  (M adrid 
1918 in  Clasicos castellanos N r. 37) beriicksiehtigt m it R echt die 
n icht von Alarcón selber herriihrende Ausgabe von 1630 nicht, da 
n u r die von A larcón selbst iiberwachte Ausgabe von 1634 mafigebend 
sein kann. W enn der H erausgeber also in  den FuBnoten zum  Text 
schon zeigen wollte, inwiefern der T ext von 1634 von der Ausgabe 1630 
abweicht, so h a tte  er n icht blofi die , ,wichtigeren” V arianten , sondern 
gleich alle angeben solien, dam it m an  sich ein voll- und selbstandiges 
U rteil iiber diese ganze F rage bilden kann, ohne erst lange nach der 
schwer oder kaurn erreichbaren Ausgabe von 1630 fahnden zu miissen.

D er le tz te 'S a tz  der E inleitung la u te t ; „ J n s  D eutsche wurde 
Alarcóns com edia von M. R app  rmd ins Franzosische von L. Dubois 
und F. Oroz (Paris 1899) iibertragen ." W a n n  und wo die deutsche 
U bersetzung dieser spanischen Kom ódie erschienen ist, diirfte den 
deutschen Leser m indestens ebonso interessieren wie die nahere 
Angabe iiber die franzosische U bersetzung rmd sei deshalb hier 
genau angefiih rt: Spanisches Theater. Herausgegeben von Moriz 
R a p p .  V II. Bd. D ie le tzten  Bliiten der altspanischen Biihne. H ild- 
burghausen 1870. S. 177 — 276. Die S. 179 — 182 en thalten  ein
,,V orw ort“ iiber Leben und  W erke Alarcóns. DaB schon vor 80 Jah ren  
Ć. A. D o h rn ,  Spanische Dramen. IV. Teil, Berlin (in  der Nicolaischen 
Buchhandlung) 1844, S. 135—302 eine U bersetzung dieser Komodie 
u n te r dem  T itel „S elbst die W ałuheit w ird verdachtig“ m it E in- 
leitung (S. 137 — 142) und  A nm erkungen (S. 336—338) heraus
gegeben h a t, scheint dem  H erausgeber entgangen zu sein.

Nr. 3. E s ist ein  gewagtes U nternehm en, au f 123 Seiten V o l ta i r e  
ais Denker, E thikor, Geschichtsphilosophen, A sthetiker, Soziologen, 
P o litiker und  R eligionskam pfer durch eine Auswahl aus seinen 
Schriften und Briefen zur D arstellung zu bringen. P . S a k m a n n ,  
d er schon 1910 (S tu ttg a rt)  ein  Buch iiber ,,Voltaires Geistesart und  
Gedankenwelt” erscheinen liefl, is t es gelungen, durch eine geschickt 
getroffene Auslese H auptgedanken  der W elt- und  Lebensanscbauung 
Voltaires d e ra rt zusam m enzustellen, dafi der Leser sich zu naherer 
Beschaftigung m it Voltaire angeregt fiiłrlt. Zehn Seiten E inleitung 
orientieren kurz iiber das Leben und die Geistesentwicklung des 
W eisen von Fem ey. N ur der vom  H erausgeber gewahlte T itel 
,,V oltaire, M a philosophie“ kann  n icht ais passend bezeichnet worden, 
-da viele glauben kónnten, V oltaire habo ein W erk m it diesem  T itel 
h in terlassen. S ta t t  dessen w are der T ite l , ,Voltaire philosophe'1, 
wohl zutreffender gewesen.

W ien. J o s e p h  H u b e r .
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J - H urtado  y  J . d e  l a  Serk a  y  A . G o n zalez  P a len c ia . Historia
de la literatura espafiola. 2a edición. M adrid, Suarez, P reciados 48,
1925, 8°, X V I  — 1127 S. 23 pesetas.
R ascher ais m an  erw arten  konnte, is t  das im  Ja h re  1921 ver- 

offentlichte H andbuch der spanischen L ite ra tu r  von H u rtad o  und 
P alencia1) neu aufgelegt worden. D ie Verfasser, Professoren der 
spanischen L ite ra tu r a n  der U niyersita t M adrid, haben m it ihrer 
D arstellung nam entlich in  K reisen spanischer und  auslandischer 
S tudierender groBen A nkłang gefunden. In  der T a t eignet sich ih r 
W erk auf Grund seiner tfbersich tlichkeit, der schlichten A rt der 
D arstellung und der beigefiigten bibliographischen Nachweise aus- 
gezeichnet ais erste Inform ationsąuelle, iiborhaupt ais Nachschlage- 
w erk und Wegweiser. W er die groB enEntw icklungslinienderspanischen 
L ite ra tu r  und  die inneren Zusam m enhange erfassen will, w ird aller- 
dings kaum  ganz auf seine K osten  kommen. D ieser offenbare Mangel 
is t an  der ersten  Auflage festgestellt worden. Leider haben die 
Verfasser bei der offenbar uberraschend schnell notw endig ge- 
w ordenen N euauflage keinen Versuch gem acht, e tw a durch  A usbau 
d e r  die A bschnitte iiber die einzelnen Epochen einleitenden allge- 
m einen K apitel, in  dieser R icbtung dem  ernsten  Leser entgegen- 
zukom men. D ie Anlage des W erkes is t im  groBen und  ganzen die- 
selbe gebliebon. Im  einzelnen haben die Verfasser vieles verbessert 
und vor allem organzt, dabei richtigerw eise wenig getilg t. Leider is t 
d as  K apitel iiber die neuere L ite ra tu r  im  groBen und ganzen nu r 
bibliographisch erw eitert worden. Um  so w iinschenswerter ware ein 
Hinweis auf die allerdings (wenigstens im  A usland) n icht leicht zu- 
gangliche D arstellim g von Diez Canedo «La lit tś ra tu re  castillane 
d ’aujourd’hui» (in E stud ios del V II I  Curso in tem acional de expansión 
com ercial, B arcelona, 1915, S. 648—669) und den  A ufsatz von J .  Fro- 
berger, „D ie H aup tricb tungen  der spanischen L ite ra tu r  der Gegen- 
wart.“  (M itt. aus Spanien I I , 225—238) gewesen. DaB die Verfasser 
in  ihren  bibliographischen Angaben den A nteil der auslandischen 
Forschung bewuflt vernachlassigen, is t w issenschaftlich n icht zu 
rechtfertigen. D er G rundsatz «en la  [bibliografia] ex tran jera  somoa 
parcos» (1. Aufl. S. IV) is t leider auch fu r die zweite Auflage maflgebend 
gewesen.

T rotz dieser Ausstellungen, die nun  hoffentlich in  der d r itte n  
Auflage beriicksichtigt werden, bleibt die H isto ria  de la  lite ra tu ra  
espafiola von H urtado  und Palencia ein  niitzliches, lehrreiches Buch, 
das  denen, d ie  eine in  spanischer Sprache geschriebene Gesam t- 
darste llung  benutzen wollen, ais erstes em pfohlen sei.

Zum SchluB m ogen einige E rganzungen und Verbesserungen 
folgen, die m ir au f Grund einiger S tichproben u. a. w iinschenswert 
erscheinen. S. X I I I  fehlt das H andbuch  der spanischen L ite ra tu r 
von L. Lemcke (3 Bde., Leipzig 1855 — 1856), S. X IV  die Gesamt- 
darste llung  der rom anischen L ite ra tu ren  von H . Morf (H innebergs 
K u ltu r der Gegenwart), auch  der AbriB von P h . Aug. Becker. — Die 
einzelnen L itera turgesch ich ten  sollten S. X IV  m it vollem T ite l aufge- 
fuhrt, werden. — Die D arstellung von der E ntw icklung der spanischen 
Sprache (g. 48ff.) konnten  die Verfasser je tz t auf Grund der klaren  
Ę bersich t in  dem  Bandę Espafia der Enciclopedia E spasa  verbessem , 
insbesondere den A bsatz iiber Sprachen und M undarten  der iberischen 
H albinsel (S. 49). D ie Bem erkung, daB die volkstiim liche rom anische i)

i) R ichert, Lbl. 1923; K ruger, Iberica A pril 1924; W agner, 
ZR Ph. 1923; M ulertt, ZRPh. 1923.
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Sprache des m uselm anischen Andalusiens dem  Galizischen nahe s teh t, 
k ann  leicht irrefiihren. — 8. 62 yerdiente neben N ebrija  und Covarru- 
bias das W orterbuch von Oudin (1660) Erw alm ung, das jeno n icht 
unwesentlich ergftnzt und Zum Y erstandnis der vorklassischen und 
klassischen L ite ra tu r  unentbebrlich ist. — S. 52 vermiX5t m an neben 
B enot und anderen den Hinweis auf P . H enriąuez Urena, La versi- 
ficación irregular en  la  poesla castellana. M adrid, 1920. — S. 64. Die 
Schlacht von Roncesvalles w urde 778 geschlagen. — S. 102 verm ifit 
m an  den A ufsatz von H . Morf iiber die Sieben In fan ten  von L ara  
(Aus D ichtung und Sprache der R om anen 1903) um  so m ehr, ais 
S. 61 au f die in  ihm  geauCerte Auffassung von der urspriinglichen 
spaniscben E p ik  des Gelehrten hingewiesen is t. — S. 103 ist die 
kritische Ausgabe des Libro de Apolonio vonM arden iibersehen worden; 
vgl. z. B . R F E , X , 185 — 190. — S. 104. Zum Y erstandnis d er galizisch- 
portugiesischen L yrik  is t das Glossar des Cancioneiro da A juda von 
C. Michaelis (Rev. lu sitana , X X III ,  1920) unentbebrlich. — S. 129. 
Creizenach 2. Aufl.! — S. 161. Neben Jacob  Grimm sollte F riedrich  
Diez ais H erausgeber von Rom anzen n ich t fehlen. — S. 161. Dem 
Satz «E1 Rom ancero de Menóndez Pelayo parece que puede considerarse 
como definitivo» sollte eine Fassung gegeben werden, die sowohl den 
V erdiensten des grofien G elehrten ais auch dem  F o rtsch ritt der 
Forschung gerecht wiirde. — S. 213 fehlt ein H inw eis auf neuere 
sudam erikanische R om anzensam m lungen und S. 216 die Erw abnung 
der kritischen Ausgabe der D anza de la  m uerte  von C. Appel (vgl. 
P fandl, L iteraturgeschichte, S. 116). — S. 216 stim m en dio Verweis- 
ziffern n icht. — S. 272 fehlt D enk, Geschichte der altcatalanischen 
L ite ra tu r, M unchen 1893, S. 526 oben N eum anns A ufsatze iiber 
Ceryantes in  D eutschland, N Spr. X X V, 1917 und S. 746 ein Hinweis 
auf die Calderónausgaben von K renkel, Loipzig 1881 —1887. — 
S. 890. A. D urdn paCt besser zu Bóhl de F aber S. 1034. — S. 891 
fehlt A. Castro, Les grands rom antiąues espagnols, P aris  (1922), 
S. 1031 die W iirdigung P eredas durch L. P fandl („S pan ien” , 1920, 
268ff.). — S. 1054. Bei den A rbeiten iiber Miia m ochte ich n icht 
m issen 1. R ubió  i L luch, M anuel Miki i F ontanals. B arcelona, 1918 
(Associació P ro tec to ra  de 1’E nsenyanęa C atalana) und 2. R ubió 
i L luch, Miid y  F on tana ls y  R ubió y  Ors. B arcelona, 1919 (Uni- 
versitatsrede) und bei denen iiber Menśndez Pelayo 1. F arinellis 
glanzende W iirdigung (abgedruckt in „A ufsatze, Reden und Oharakte- 
ristiken  zur W eltlite ra tu r“ , Bonn-Leipzig 1925 und 2. Frobergers 
A u fsa tz in ,,H o ch lan d “  1923. — S. 1084fehlt d ielesensw erteS tudie von 
Onis iiber B enavente, N ew-York 1923. — Storende Druclcfehler: 
Setze S. 69 C an tar de mlo Cid, S. 885 M ina de B am helm , S. 976 
Doncella de Orlśans, S. 1067 Salam m bo, S. 272 Olwer.

Hamburg. F . K r i ig e r ,

Pum to a n to n io  i>f. a i .a k c ó n : E l Gapitdn Veneno. Comentario y  Yoca- 
bulario  po r E . Vogel, F ran k fu rt a. M., 1924. (Diesterwegs Neu- 
sprachliche Reform ausgaben.)
D er Capitdn Veneno, eine der reifsten E rzahlungen Alarcóns, 

lieg t n u n  auch in  einer recht b rauchbaren deutschen Schul-Ausgabe 
vor. Sie s te llt sich der wohl vielen H ispanisten  bekannten  Ausgabe 
von  I . D . M. F o rd  (H ea th ’s M odern Language Series, B oston 1901) 
wiirdig an  die Seite.

Im  Gegensatz zu den  bislang von Alarcón in  deutschen Schul- 
ausgaben abgedruckten  E rzahlungen, den H istorie tas Nacionales und 
dem  Diario de u n  Testigo de la  G uerra de Africa, is t die Lektiire des



O. Haack. 77

C apitan Veneno n u r m it fo rtgeschrittenen Schiilern moglich. Der 
H eld der Novelle, ein  H aup tm ann , ein B ram arbas und  W eiberfeind, 
w ird bei den StraBenkiimpfen in  M adrid 1848 schwer yerw undet und 
in  das H aus einer Patrizierfam ilie getragen, wo die Tochter des H auses 
wahrend der langen Pflege Zeit und Gelegenheit findet, ihn  von seiner 
W eiberfeindschaft zu heilen. Dieses Them a, ein  Seitenstiick zu dem  
auch in  D eutsehland oft aufgefiihrten D ram a M oretos: BI D esdśn 
eon el D esdśn (bearbeite t von Schreyvogel, m it dem  T itel D onna 
D iana), bedingt eine hum oryolle Spraehe, die naturgem afi uns Aus- 
landern  viele Sehwierigkeiten bereitet. D er K om m entar is t daher 
auch recht lang geworden, 32 Seiten, und  b ie te t eine ausfiihrliche 
E rk larung  der tex tlichen  Sehwierigkeiten. D as W orterbuch  is t m it 
groBer Sorgfalt angefertig t, auch im  T ex t sind n u r wenig D ruck- und 
A kzentfehler zu entdecken.

A ke W ison M dntite : Spansk Lasebok, 2. Aufl. U ppsala und  Stock-
holm , A lm ąuist & W iksell, 1924.
Dieses kloine Lesebuch des bokannten schwedischen H ispanisten , 

das  sich an  des Verf. kleine spanische Sprachlehre anschlieBt, ersehien 
zuerst 1920 und liegt je tz t in  zw eiter Auflage vor. Die auBere Aus- 
s ta ttu n g  in  P apier und  D ruck h eb t sich yorteilhaft von  unseren 
deutschen spanischen L ehrbuchern ab. Dagegen scheinen auch die 
schwedischen H erausgeber spanischer W erke denselben K am pf gegen 
Druck- und A kzentfehler zu f uh ren wie die deutschen. Obgleich wir 
h ier eine zweite Auflage vor uns haben, zahle ich z. B. auf Seite 63/64 
noch ach t Akzentfehler, die sich auch in  der ersten  Auflage finden.

D er T ext um faBt 71 Seiten und  is t g e te ilt in  1. einen elem entaren 
Teil m it 80 P aragraphen  und 2. ausgew ahlte Stiieke von  Palacio 
Vald&s. D ie Lecturas elem entales e jithalten  in  rech t gefalliger Form  
eine kurze Beschreibung von Land und  L euten , S itten  und  Ge- 
brauchen, sowie die allei-einfachsten Form eln  der U m gangssprache. 
R echt gelungen is t der kurze AbriB der spanischen Geschichte auf 
sieben Seiten, der in  dieser zweiten Auflage fu r  die a ltes te  Z eit urn 
ach t P aragraphen  erw eitert und auch sonst erganzt w orden ist. 
Dieser V ielseitigkeit des ersten  A bschnittes s te h t die E inseitigkeit 
des zweiten Teiles gegeniiber, d e r auf 46 Seiten eine Auswahl aus den 
kleinen E rzahlungen von Arm ando Palacio Valdśs g ib t, d ie d e r Verf. 
in  den Sam m lungen Aguas F uertes, Papeles del D octor Angślico und 
Seducción yeroffentlicht hat. D ie einzelnen E rzah lungen : Polifem o, 
P uritanos, j S olo!, V ida de Canónigo, la  Procesión de los Santos, sowie 
der bekannte Anfang der H erm ana San Sulpicio (vgl. K riigers E in- 
fiihrung in  das N euspanische) sind ausnahm slos inhaltlich fesselnd 
und in einem einfachen, eleganten K astilisch  geschrieben. So w ird 
der Schiller auf leichte A rt in  das m odem e Spanisch eingefiihrt und 
nach V erarbeitung des Buches sich in  einem , w enn auch beschrankten  
Anschauungskreis sicher bewegen konnen. E s laBt sich dariiber 
streiten , ob es rech t is t, ein solches Lesebuch auf einem einzigen A utor 
aufzubauen, aber w enn m an, wie d er Verf. offenbar, n u r ein be- 
sehranktes Ziel im  Auge h a t, d ann  is t auch diese E inse itigke it viel- 
leicht ein  Vorzug, und  jeder w ird zugeben, daB die Auswahl, auch in  
ihrem  A ufbau vom  Leichteren zum  Schwereren, glanzend getroffen ist.

E in  W orterbuch fehlt. Im  K om m entar (11 Seiten) findet der 
Leser alle Sehw ierigkeiten, m eist d u rch  D bersetzung der S telle
e rk la rt .

Hamburg. G. H a a c k .
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B a r a g io l a , E . N ., Der Unterricht in  der zweiten Fremdsprache, 
insbesondere der Italienischunłerricht. V ortrag gehalten am  
B asler Ferionkurs fu r  M ittelschullehrer im O ktober 1924. [Ge- 
d ru ck t bei] Graphische E tablissem ente Conzett u . Cie., Ziirich. 
(23 S.) 8°. Verlag und P reis n ich t angegeben.
E s g ib t V ortrage, die gelesen sein wollen, solche, die gehort 

w erden sollen und  schlieBlich jene, die m an beim Lesen m ithórt, 
so s ta rk  k ling t noch durch das P ap ie r die B eleb theit des V ortragenden 
hindurch , daB m an  iiberdies noch bedauert, n ich t u n te r den H orern  
gewesen zu sein.

Zur d r itte n  A rt m ochte ich den h ier zu besprechenden V ortrag 
von E . N. B aragiola rechnen. E r  beschaftigt sich m it der M ethodik 
des U nterrich ts in  d er z w e i te n  F rem dsprache, n ich t der ersten  
und  n ich t irgendeiner, insbesondere aus eigenen E rfahrungen der 
Sprecherin heraus m it der italienischen Sprache. Grundlage ist 
also erstens das vom  Schiller schon Erw orbene in  sachlicher H insieht 
und  zweitens die innere H altung  der nun  schon gereifteren Schiller 
dem  G egenstand und  — das is t fiir E . N. B aragiola w ichtig — dem  
Leben gegeniiber. D araus ergeben sich fiir sie folgende sehr k lar, 
fast d ispositionshaft form ulierto Pram issen.

D er U n terrich t in  der 2. F rem dsprache w ird aufgefaBt aus 
E rw agungen :

1. U ber den  spezifischen C harakter der Sprache, L ite ra tu r und 
K u ltu r, ihre Stellung zu r K u ltu r  des U nterrichtslandes und zu r 
allgem einen K u ltu r. H aup tfo lgerung : ethnische F'arbung des 
U n terrich ts.

2. iiber die kiirzere zur Verfiigung stehende Z eit: V erdichtung 
des D idalctischen;

3. iiber das schon erworbene Sprachwissen (im  bes. Fali Franzosisch, 
o ft auch Lateinisch) und  das reifere A lter d e r  Schiiler: Indivi- 
dualisierung ii> der H andhabung des D idaktischen.
Verfasserin beschrankt sich auf die Behandlung der aus P u n k t 2

und  vor allem 3 sich ergebenden Erw agungen und behandelt sie der 
B eihe nach im  H inblick auf die G ram m atik, die L ek tu re  und die 
schriftlichen A rbeiten. Im  G ra m m a tik -U n te r r ic h t  verzichtet 
sie auf die D urchnahm e eines fertigen Lehrbuches, s tiitz t ihn viel- 
m ehr n u r auf eine kurze Nachschlagę- Gramm a tik  und  laBt die Schiller 
einen jeweils aus den  Bediirfnissen d er K lasse herauswachsenden 
Lehrgang nach und  nach durch  N iederschreiben gewinnen, geht 
auch an  einfachen sprachlichen Problem en n ich t vorbei. B iete t 
sich den Schiilern auch reichliche Gelegenheit zum  Sprcchen, so 
vollzieht sich dio gram m atische U nterw eisung im ersten  Jah re  doch 
yorwiegend auf D eutsch, weil das A lter der Schiiler das m ehr imi- 
ta tiv e  V erfahren des einsprachigen U nterrich ts n icht m ehr ges ta tte t. 
S ta rk  w ird auch zur E inubung des gram m atischen Stoffes, in s
besondere d e r Verbalformen, das innere und  auBere Geschehen im  
Leben der Schule und  der Schiiler in  den U nterrich t einbezogen. 
D as zu letz t E ra rb e ite te  w ird am  A nfang jeder S tunde von einer 
„F ragerin“ — das A m t wechselt u n te r den  Schiilerinnen — w ieder 
yerlebendigt. Bei dem  erst spa t einsetzenden L e k ti ire -U n te r r ic h t 
w ird vor allem  beachtet, daB tro tz  ihrer E infachheit die Stoffe ent- 
sprechend dem  A lter d er K lasse nichts K indisches und  nichts Zu- 
gestu tz tes en thalten . N ach ganz sicherer Erfassung leichter Inhnlte 
laBt sich nach Ansicht der Verfasserin auch unverm itte lt Schwieriges 
bewaltigen. Gerade aus dem  Gegensatz der neuen zu den friiheren 
A nforderungen gew innt der Schiiler die tJberzeugung eigenen F o rt-



Heinrich Wengler. Philipp Rofimann. 79

schreitens. M it R iicksicht auf die vom  anderen U nterrich t em p- 
fangenen Anregungen kann  m ehr vergleichende ais nationale L ite ra tu r - 
geschichte getrieben und  eher bei einzelnen Persónliohkeiten H alt 
gem acht werden, besonders bei D ante , dem  ein ganzes Sem ester 
gewidmet wird. Dio heutige K u l t u r  des frem den Landes wird 
n a c h  Moglichkeit aus zeitgenossischen D okum enten m iterlebt. 
Die s c h r i f t l i c h e n  H a u s a r b e i t e n  verfolgen das Ziel, zur Selb- 
standigkeit und  Selbsttatigkeit zu erziehen. Sie dienen darum  
weniger dem  Schuluntorricht zur Festigung des do rt G elem ten, 
sondern um gekehrt, dieser bereitet jenem  den  Boden. DaG die an- 
gestrebte E igentatigkeit erreicht wird, zeigt die freiwillige Benutzung 
des italienischen Bestandes der Schulbibliothek durch  die Schiiler 
(vgl- auch hierzu die am  Schlusse des V ortrages beigebraohten biblio- 
graphisehen Nachweise).

Ich  habe absichtlich dem  In h a lt des V ortrages soviel B aum  
gelassen, dam it das w ohlgeplante Gebaude E . N. Baragiolas zur 
rechten  W irkung karne. Man h a t das Em pfinden, ais weWe in dieser 
zielbewuGten U nterrichtsfiihrung vor allem eins erreich t: die Lebens- 
nahe. D ie zweite Frem dsprache verliert, scheint mir, bei dieser 
B ehandlung etwas vom  streng „SchulmaBigen** wird fu r Lehrer 
und  Schiiler fast zu einer L iebhaberei, der m an  sich wie einer E n t-  
spannung erg ib t; und in  dereń gem einsam er A usubung m an sich 
auch gewiB menschlich niihcr komnat.

Leipzig. H e in r ic h  W e n g le r .

Hr.it mann W ktmek, Deutsche Jugendbildung im  Wandel des Zeilen.
Leipzig, Quelle & Meyer, 1925, 46 S. 0,60 M.
D er TJnternehm ergeist unserer Verleger im Schaffen von Hilfs- 

m itte ln  fiir den deutschkundlichen. U n terrich t is t auBerordentlich 
rege, und  erfreulicherweise sind schon eine ganze Reihe w ertvoller 
A bhandlungen erschienen. Zu den  besten  gehort obiges interessante 
Biichlein W eim ers, des riihm lichst bekannten  Fiihrers in  pada- 
gogischen F ragen.

In  knapper und  d er ihm  eigenen stilistisch gew andten D arstellung 
g ib t W . in  sieben A bschnitten  ein anschaulich klares Bild der deutschen 
Jugendbildung in  den a ltesten  Zeiten, im  M ittelalter, im  Zeitalter des 
H um anism us und  der Reforrnation, des P ietism us, der Aufklarung, 
im neunzehnten Jah rh u n d e rt und in  der Gegenwart. Aus den Zeit- 
verhaltnissen und  den  historischen Zusam m enhangen erk lart e r  
geschickt den jeweiligen C harakter und  die E ntw icklung des deutschen 
Schulwesens. D ie neuere Zeit behandelt er naturgem aB etwas aus- 
fiihrlicher.

Beim D urchlesen dieser A bschnitte w ird der aufm erksam e Leser 
gewiB m it F reud  en von  neuem  feststellen, dafi die in  den „R ichtlinien 
fiir die L ehiplane der hoheren Schulen I?reuBens“ gestellten Forde- 
rungen an  das ankniipfen, was unsere groBenPadagogen der Vergangen- 
heit bereits e rs treb t und  teilweise auch schon verw irklicht hatten . 
Leider h a t m an  im  le tz ten  Ja h rh u n d e rt u n te r  einseitiger W ert- 
schatzung des W issensstoffes voriibergehend die m ethodischen und 
erziehlichen F ragen  etw as vem achlassig t. So mogę denn W eimers 
verdienstvolles H ilfsm ittel auch dazu  beitragen, den Lehrer verstand- 
nisVoll fiir die idealen Forderungen d er „Richtlinien** zu begeistem , 
insbesondere dafiir, seine Schiiler zu ta tig e r  M itarbeit und  zu selb- 
standigem  U rteil zu erziehen.

W iesb a d en -B ieb rich . P h i l i p p  R o fim a n n .
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L ouis Mad elin , La F in  de l ’ancien regime (La róyolution de 1789 
t\ 1791). F u r den Schulgebrauch bearbeite t von P rof. Dr. 
Weber (Franzos. u. Engl. Schulbibliothek, hgb. v. E . Pariselle 
u. H . G ade: A 218). Leipzig, Rengerscho B uchhandlung, 1925. 
X II , no s.
M it U nterstiitzung  des Verfassers h a t der H erausgeber aus 

L. Madelins von der Akadem ie preisgekrontem  W erk „L a  R 6volution“ 
(Paris, H achette  1913) diese fu r die P rim a bestim m te Auswahl ge- 
troffen. D ie D arstellung Madelins zeichnet sich durch  glanzende 
C harakteristiken und ein ruhig abwagendes U rte il aus. Die Gliederung 
in  kurze A bschnitte erleichtert die un terrich tliche B ehandlung. E ine 
deutsoh geschriebene E in le itung  iiber „D as F rankre ich  vom  Jah re  
1789 h a t der H erausgeber seiner Auswahl vorangestellt; auch si< 
schlieBt sich an  M adelin an.

A lzey (Rheinhessen). A l b e r t  S t r e u b e r .
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