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DAS STILELEMENT DES KOKOKO IN KLOPSTOCKS
„MESSIAS".

„Der Dichter ist kein Baumeister; er ist 
Maler. Wenig Kunst gehort dazu eine ge- 
wisse Symraetrie gerader Linien zu machen. 
Durch die Zusammensetzung krummer 
Linien Schonheit hervorzubringen erfordert 
eine andere Meisterhand.“

Klopstock, Gedanken ttber die Natur der Poesie 1760.

Wenn wir von dem Stil eines Werkes der Dichtkunst reden, 
so meinen wir damit in erster Linie ein Merkmal der Form, 
eine bestimmte Pr&gung der Ausdrucksweise, eine der kiinst- 
lerischen IndiyidualitSt des Dichters oder der Zeitstrbmung 
entsprungene, gewollte oder ungewollte Neu- oder Umformung 
bisheriger Darstellungsmittel. In der bildenden Kunst ist der 
Begriff des Stils tiefer in dem Werke verankert, er ist ein 
Kennzeichen des konstruktiven Prinzips, ein Merkmal der 
zugrundeliegenden Idee. Den Ausdruck „Stil“ wird man daher 
auf Dichtkunst und bildende Kiinste gemeinsarn nur da anwenden 
konnen, wo in der Dichtkunst das formale Element den Stoff 
stiirker durchsetzt, wo es nicht mehr Ausdrucksmittel ist, sondern 
zum Inhalt selbst wird. Zu Zeiten, wo dies der Fali ist, wird 
sich daher leicht eine sinntallige Pbereinstimmung der Dieht- 
kunst und der bildenden Kunst nachweisen lassen.

Einen solchen Zeitabschnitt stellt die erste Halite des 
18. Jahrhunderts im Geistesleben der europilischen VClker dar. 
Die Keimzelle ftir die den Inhalt durchsetzende Form war 
Frankreich. Die Ubereinstimmung dieses Merkmals in den 
bildenden und redenden Kiinsten war hier so auffallend und 
trat so klar zutage, dali man ohne weiteres beide Kunstgattungen
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unter einern gemeinsamen Namen, dem des Rokoko, zusammen- 
gefafit und ilmen gemeinsam bestimmte Eigenschaften zu- 
geschrieben bat. K le m p e r e r 1) bat kiirzlicb den Versuch unter- 
nommen, die Grenzen des Begriffs Rokoko genau zu umreiOen. 
Unter Ilinweis auf die Arbeiten von Ilettner, Neubert u. a. m. 
will Klemperer „den Ausdruck Rokoko im engeren Architek- 
tursinn und den gleichen Ausdruck im weiteren geistes- 
geschicbtlichen Sinne“ geschieden wissen. Meines Erachtens ist 
diese Trennung kaum durcbzufiihren, da Rokoko im geistes- 
gescbicbtlichen Sinne eben ein Durebdringen der Literatur mit 
formalen, „architektonischen" Elementen bedeutet und daher 
letzten Endes nur derselbe Ausdruck fur denselben Gegen- 
stand ist.

Wenn wir ais das wesentliebste Kennzeichen des Rokoko- 
Baustils die Umwandlung der geraden Linie in die Kurve und 
dereń AuflOsung in das Ornament nennen, so liiCt sieh dieses. 
Merkmal obne weiteres auf die zeitgenOssischen Erzeugnisse 
der Diclitkunst und Musik iibertragen. Die AuflOsung der 
Geradlinigkeit in das Ornementbedingt ein Moment der Be wegung, 
welches allmahlicb so stark bervortritt, dali die Ruhepunkte 
immer seltener werden, sehliefilich vollkommen yersehwinden und 
wir den Eindruck einer in stttndiger Bewegung befindlichen Masse 
baben. Dieses Moment der Bewegung, dessen Anfiinge schon 
im Barock zu finden sind, sebeint mir kennzeicbnender fiir das 
Rokoko zu sein ais das Moment des Spiels, das Klemperer „fiir 
die kiinstlerische wie gedankliche Gestaltungskraft dieses Zeit- 
abschnittes" ais besonders wichtig kervorhebt. Ein zweites 
Kennzeichen, das durch das iiberstarke Bewegungsmoment be- 
dingt wird, ist die Unbestimmtheit der Grenzen, die man vom 
streng ksthetiscben Standpunkt aus sogar ais Form- oder Stil- 
losigkeit bezeicbnen kann. Ich meine damit z. B. den Ubergang 
von der malerischen Darstellung zur plastischen, wie er in 
zahlreicben Bildwerken des Iiochrokoko in Erseheinung tritt, 
wenn Einzelheiten des Gemaldes iiber den vorhandenen Rahmen 
liberflieBen und dann plastiscb in den Raum vorspringen. Die 
unmittelbare Ubertragung dieser fiir die Malerei wesentliehen 
Kennzeichen auf die Literatur ist yielleicht deshalb bisher noch 
nicht yersucht worden, weil wir in Frankreich kein grotleres
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episches Schriftwerk des Rokoko besitzen, an dem sieb die 
einzelnen Ziige rein und obne freinde Beimiscbung aufzeigen 
liefien. Denn die drei Scbriftsteller, die Klemperer ais Typen des 
geistesgeschichtlichen Rokoko anfiihrt: Marivaux, Voltaire 
und Montaigne zeigen, wie alle ihre franzosiseben Zeitgenossen, 
die Rokokomerkmale nur in der Bindung mit der Aufklkrung, 
einer „Legierung", die nacb Klemperers Ansicbt „die Miinze 
Rokoko erst pragbar maeht“. Soli das Wesen des Rokokostils 
in der Literatur aber unter Ausschaltung dieser Beimiscbung 
von Aufkiarung untersuebt werden, so miissen sieb unsere 
Untersucbungen auf aufJerfranzosische Literaturwerke erstreeken. 
Halten wir an den oben fixierten wesentlieben Merkmalen der 
Bewegung und des Hinausstrebens iiber die Grenzen fest, unter 
Beiseitelassungaller anderenMomente, wieSpiel, Galanterie u. s. w., 
so miissen wir auch hier die Grenzen in der Auswahl enger 
ziehen. Von allen Landem, welche seit dem europa- 
umspannenden KultureinfluO des Versailler Hofes in der zweiten 
Halfte des 17. Jabrbunderts in die Gefolgscbaft des franzosiseben 
Geistes traten, ist wobl Deutschland dasjenige, welehes diesen 
Geist am reinsten in sich aufgenommen bat. Die deutseben 
Maler, Plastiker, Zeiebner und Kupferstecber, welebe zwischen 
1700 und 1730 geboren wurden, ein Job. GeorgIJlazer(1702—1766), 
Georg Friedrich Schmidt (1712— 1775), Heinrich Tischbein d. Altere 
(1722—1789), Maulpertsch (1724—1796), A.R.Mengs(1728— 1779)1), 
haben —  vorziiglich in ibren Erstlingswerkcn — das Typische 
des iranzosischen Rokokostils erfaCt und sich restlos zu eigen 
gemacbt. Was diese Kiinstler aus Eigenem dazugaben, war 
die starkę Betonung echten Naturgefiihls mit einem leisen Ein- 
sehlag in das Didaktiseh-Lehrhafte3), wie ihn z. B. einzelne der 
allegorischen Figuren Heinrich Tischbeins aufweisen. Keine welt- 
bedeutenden Namen sind es, welche die deutsche Rokokomalerei 
verk6rpern, wenn wir zum Vergleich auf musikalischem Gebiet 
uns das Werk Mozarts vergegenwartigen. Auch die deutsche 
Dichtung des Rokoko, sofern wir sie ais unmittelbar aus fran- 
zdsischem Geiste empfangen erkennen, weist keine Vertreter von 
starkem Personlichkeitswert und ricbtungweisender Kraft auf. 
Doch besitzen wir in Deutschland ein groOes Epos, das aus

*) Vgl. Martin Weinberger, Deutsche Rokokozeichnungen. 
Delphin-Verlag 1925.

s) Vgl. Richard Hamann, Die deutsche Malerei vom Rokoko 
his zum Expressionismus, 1925.
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germanischem Geist heraus empfangen, neben artderen iremden 
Bcimischungen eine starko Durehsetzung mit Rokokoelementen 
aufweist: Klopstocks Messias. Freilich zeigt sieh auch kier 
das Rokoko in einer Bindung: in der Bindung mit der religiosen 
Idee. Man ist versucht diese Bindung ais typisch deutsch 
zu bezeicknen, wie man die Bindung mit der Aufklarung- ais 
typisch franzdsisch. bezeichnen mochte. Das Rokoko ist eben 
seinem Wesen nach ein so leichtbewegliches, vielgestaltetes, 
anpassungsiahiges Agens der Geistesgeschichte, daB es, dem 
Quecksilber gleich, eine iiberaus grofle „Affinitat" zu anderen 
Kdrpern besitzt. Betrachten wir zunilchst das Messiasepos 
ais Ganzes, so wird hier gleich die Schwierigkeit auftreten, 
dasselbe in irgendeinen uns gel&uligen Uufieren Rahmen ein- 
zupassen. Man hat des oiteren die Messiade verglichen mit 
einer breit angelegten Pyramide, die nur eine geringe Hohe 
erreicht. Dieser Vergleich ist sehr naheliegend, wenn man in Er- 
wiigung zieht, daB Klopstock in den fast 20000 Versen seines 
Epos nichts anderes erziihlt ais den Inhalt der Evangelien, der 
an Unfang etwa den hundertsten Teil einnimmt. Ich mbchte 
diesen Vergleich dahin modifizieren, daB ich die Messiade mit 
einer abgestumpften Pyramide vergleiche, einem Bau, dessen 
seitliche Begrenzungsfliichen ins Leere streben, da ihnen der 
kronende SchluBstein fehlt. Vielleicht iai.it sich der Gesamt- 
eindruck des Werkes noch besser vergleichen mit dem Anblick 
d es-Hochaltars einer der zahlreichen Rokokokirchen Stiddeutsch- 
lands: tiei unten, dem Auge wenig auifallend, ein breitgelagerter 
Altartisch mit dem Kreuz und den liturgischen Geraten; weiter 
oben ein halbverdunkeltes Altargernklde, das irgendeinen 
Heiligen in visionarer Verziickung darstellt. Dariiber aber in 
leuchtender, bunter, goldner und silberner Fracht der siiulen- 
getragene Himmel, ein Meer von Wolken. EngelskOpfen und 
Teuielsfratzen, Tierbildern, Sternen und Sonnen, die funkelnde 
Blitze schleudern —  alles in gewaltiger, wogender, flatternder 
Bewegung nach oben, in die Unendlichlceit.

Wir sind mit diesem Vergleiche schon zu einem anderen 
Punkte in der Gesamtbetrachtung des Werkes gekommen, dem 
Verhaltnis zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, zwischen 
Handlung und ornamentalem Beiwerlc. Letzteres iiberwiegt in 
hohem MaBe und lhBt den unendlich diinnen Faden der Handlung 
fast verschwinden. Zur Erzielung von Spannung und dramatischer 
Wirkung hatte die Handlung schon deshaib einer starkeren
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Betonung bedurft, da sie ja nur allgemein Bekami tes zu bieten 
vermag. Woh! hat der Dicliter mitunter den Versueh unternommen, 
di-amatische oder menschlich-persOnliche Liebter seinem Werke 
aufzusetzen, wie die Semida— Cidli-Bpisode im XV. Gesang 
oder. die Szene zwisehen Portia, der Gemaklin des Pilatus, und 
der Mutter des Heilands. Aber diese Szenen dienen weder zur 
Hervorhebung oder Weiterfiihrung der Haupthandlung, noeb 
zeigen die in ihnen spielenden Personen den Abglanz des grofien 
Weltgesehehens in ihrem persdnliehen Empfinden oder Handeln. 
Wohi alle Piguren der Messiade sind aus der Abstraktion erschaffen 
und tragen keine bestimmten individuellen Ziige. Sie stellen 
Frommigkeit, Barmberzigkeit, Glaubenseifer, Gottesverebrung, 
Bosheit, Gottlosigkeit, Zorn, Wut oder Gewissensąualen dar. 
Derartige Gestalten, welche nichts anderes sind ais personiiizierte 
Begriffe, standen in den Werken des franzOsisehen Klassizismus 
noch im Mittelpunkt der Handlung, sie wirkten heroisch-repriisen- 
tativ. Bei Klopstock sind sie nichts anderes ais sckmtickendes 
Beiwerk, Triiger von iiberstarker Empfindung, von Sentimentalitiit 
und Pathos.J) Wie die Gestalten aus der Abstraktion erschaffen 
sind, so sind sie auch bewufit unwirklich gezeichnet. Sie sprechen, 
handeln und bewegen sich in einem Oberschwang von Empfind- 
samkeit, ihre Worte und Handlungen sind nicht mit dem Ver-stand 
zu erfassen, sondern nur mit dem Gefuhl zu erleben. Nur durch 
eine ganz bestimmte, von keinerlei Grenzen der Reflexion ge- 
hemrnte Einstellung des Empiindens gewinnen sie Leben und 
Wirklichkeit. Ob Klopstock bei der unwirklichen Zeichnung 
seiner Personen, insbesondere des Heilands, in bewuGter Gegen- 
satzliehkeit zu dem Aufkiarungsgedanken vorgegangen ist, wie 
B a i l l y 2) annimmt, erscheint mir zweiielhaft. Mafigebend war

Vgl- Schiller in „Uber naive und sentimentale Dichtung“ : 
„Bestimmt genug mochten yielleicht noch die Piguren in diesern 
Gedichte sein, aber nicht fur die Anschauung; nur die Abstraktion 
hat sie erschaffen, nur die Abstraktion kann sie unterscheiden. Sie 
sind gute Beispiele zuBegriffen, aber keine Individuen, keine lebenden 
Gestalten. Der Einbildungskraft, an die sich derDichter doch wenden 
und die er durch die durchghngige Bestimmtheit seiner Pormen 
beherrschen soli, ist es yielmehr freigestellt, auf welche Art sie sich 
diese Menschen, Engel, diese Gotter nnd Satane, diesen Himmel und 
diese Holle versinnlichen will.11

*) Etude sur la vie et les oeuyres de Próderic Gottlieb Klopstock,
Paris 1889, S. 201.



łur ihn m. E. einerseits das Bestreben, einen der Erhabenheit 
des Gegenstandes angemessenen, unirdischen Rahmen zu schaff en, 
andererseits die Abneigung gegen jegliehe niichterne, geradlinige, 
symmetrisch aufgebaute Formgebung.

Verfolgen wir die Linie der Handlung an Iland der 
20 Gesange, so weist diese eine Unzahl von Krilmmungen und 
Umwegen auf, verscbwindet stellenweise vollkommen, um naeh 
langerer Zeit wieder aufzutauohen und sich schliefllich in der 
Unendlichkeit zu verlieren. Wennman denlnhalt des Epos dureh 
die beiden ersten Verse des I. Gesanges ais gegeben annimmt:

Sing, unsterbliche Seele, der siindigen Mensohen Erlosung,
Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet,

so miifite man ais den Ausgangspunkt der Handlung die Stelle 
bezeichnen, wo der Heiland dem Vater seinen Entschlufl, die 
Menschen zu retten, kundtut (I. 41 If.)» und ais Endpunlct den 
Augenblick, da er aus dem Grabę auferstanden ist (Ges. XIII u. XIV). 
Dazwischen haben wir im II. Ges. die Schilderung der HOlle, 
im III. die der Apostel, im IV. die des Kaiphas und der Hobe- 
priester mit der Darstellung des Abendmahls, im V. das Gerieht 
auf dem Tabor. Erst im VI. Gesang erfolgt die Gefangennahme, 
im VII. die Verurteilung, in den Ges&ngen VIII—X  die Kreuzigung 
und im XII. die Grablegung. Damit ist, abgesehen von dem 
Hinabsteigen Christi in die Hdlle im XVI. Gesang, die eigent- 
liche Handlung erschopft. Was dann noch folgt, beschrankt 
sich auf die Schilderung von dem Eindruek der Auferstehung 
(die wir selbst nicht miterleben), auf Meditationen, Visionen und 
Lobpreisungcn. So haben wir im iiufieren Aufbau der Messiade, 
in der Zeichnung der Personen und im Gang der Handlung in 
der Tat eine „Zusammensetzung krummer Linien" vor uns, wie 
sie Klopstock ais die hcieliste Kunst eines Meisterdicbters be- 
zeichnet, wie wir sie heute ais Rokoko kennen und beurteilen.

Wie das eine wesenhafte Kennzeichen des Rokoko, die 
Unbestimmtheit in der Umgrenzung1), mehr in dem Gesamt- 
bild des Werkes und in der Zeichnung der Figuren heryortritt, 
so lafit sich das andere Hauptmerkmal, die Bewegung, am besten 
in den Einzelheiten der Darstellung nachweisen. Die Natur- 
schilderung tritt in der Messiade gegenuber dem Ausdruck des

Ferdinand Josef Schneider (Die deutsche Diohtung vom 
Ausgang des Barocks bis zum Beginn des Klassizismus, Stuttgart 1924) 
hat dafiir den Ausdruck „Weitraumigkeit" geprSgt.
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personlichen Empfindens in den Hintergrund. Die Natur er- 
scheint nie in ihrer Wirkung auf die Psyche des Menschen, 
sondern stets ais ein riesiges fiachenhaftes Gemaide, strahlend 
und iarbenprachtig, durchsetzt von rastloser Bewegung. Es ist, 
ais ob bestandig ein starker Wind iiber die Landschaft striche, 
der die Wipfel der Baurue rauschen lafit, der die Oberfiaehe der 
Eliisse und Meere krauselt und die Nebel in phantastischem 
Spiel durcheinander wirbelt. Die Strahlen des Sonnenlichts 
werden zu einem Strom, der zur Erde herabfliefit und den 
Engeln ais W eg dient, welche den Verkehr zwischen Gott und 
den Menschen im paradiesischen Zeitalter vermittelten:

Durch den glanzenden Weg, der gegen die Erde sieh wendet, 
Flofi, seit ihrer Erschaffung, am Fufie des Thrones entspringend 
Einst nach Eden ein Strom der Himmelsheitre herunter. 
llber ihm, oder an seinem Gestad’ erhoben von Farben, 
Gleichend den Farben des Regenbogens, oder der Friihe,
Kamen damals Engel, und Gott zu vertraulichem Umgang,
Zu den Menschen. (I, 203 f£).

Wolken finden in den Naturschilderungen der Messiade sehr 
ausgiebige Verwendung. Immer sind sie in Bewegung. So die 
Gewitterwolken, mit denen das zornige Aufbaumen der Ilollen- 
fiirsten gegen die Rede Eloas verglichen wird (VIII, 139 ii). 
Die sanitbewegten, roseniarbenen Abendwolken dienen zur 
Stimmungsmalerei am Grabę Rahels (XI, 369ii.):

Ais sie noch redete, hub sich um ihren Fufi von dem Grabę 
Sanftauiwallender Duit, ein Wolkchen, wie etwa die Rosę,
Oder ein Friihlingslaub einhullt, das Silber herabtr&uft.
Rahels Schimmer umzog den schwimmenden Duft mit Golde, 
Wie die Sonne den Saum der Abendwolke yergoldet.

Wenn von einer Bewegung der Wolken selbst nicht die Rede 
ist, so erscheinen sie doch in Verbindung mit einem bewegten 
Gegenstand, dem Meer, einem FluB oder Wasserfall. So heiflt 
es von der Seele des Jiinglings Cerda, dali sie niedersank „auf 
ein rdtlich Gewoik am Wasserfalle“ (XVI, 547).

Selbst die in ewig vorgezeichneten Bahnen wandelnden 
Gestirne miissen sich dem willkiirlichen Bewegungselement unter- 
ordnen, sei es, dali sie aus ihrer Bahn geraten und dann still- 
stehen, wie in der Kreuzigungsszene, oder sich huldigend vor 
ihrem SchBpfer neigen:

Jetzo wandte die Leier mit ihren lichtesten Sternen 
Gegen die lichtesten sich des Altars. (XIX, 954f).



Handelt es sich urn unbewegliche Gegenst&nde der Natur, 
wie Berge oder Felsen, so wird ihnen h&ufig das Bewegungs- 
element durch die massenhafte, vielgestaltete Anh&ufung oder 
durch liufiere Einfliisse mitgeteilt (z. B. IX, 755 f.). Bhume und 
Waider sind mit Vorliebe im Wehen des Sturmes gezeigt, bisweilen 
unter Ubertragung der Windwirkung auf eine Tatigkeit des 
Waldes selbst, so V, 184. Auch das Knospen der Triebe wird 
zu sinnialliger Bewegung: „Siehe, sehon streckt der SprOfiling 
der Ceder den griinenden Arm aus!“ (I, 65).

Noch deutlicher tritt das Bewegungselementin der Schilderung 
der Personen hervor. Und hier naturgem&fi bei denjenigen 
Gestalten, die von vornherein zu rascherer Bewegung geschaffen 
sind, bei den Engeln, die in dem Epos eine ungemein reickliche 
Verwendung finden. Das Schweben und Weben der Engel 
eriiilit den Ilimmeisraum und die Statten, an denen sich die 
Passion abspielt. Sie erscheinen ais Vermittler gottlieker Bot- 
schaften, ais Uberbringer menschlicher Gebete, ais Fiihrer von 
Scharen der Seligen oder Verdammten, ais Begleiter einzelner 
bevorzugter Seelen. Nur selten ist ein Engel in der Ruhe 
gezeichnet, wie in der Szene, da Gabriel den schlafenden Heiland 
betrachtet (I, 534 fi.) Die Bahn, welche die Engel am Firmament 
meist blitzartig durcheilen, ist mitunter von Lichterscheinungen 
begleitet, so dafi das Bild einer fallenden Sternschnuppe entsteht: 
„Und der Engel yerschwand mit langsam verloschendem Schimmer “ 
(XIV, 1419). Die Bewegung eines Engels in Verbindung mit 
optischen undakustischenErscheinungenhabenwirimXX.Gesang 
wo es von Gabriel heifit:

Gabriel strahlte schwebend voran; die iliegenden Looken
Sauselten ihm, und er sang in die Lispel der goldenen Harfę.

Das iiufiere der Engel selbst, Gewand und Haupthaar, wird 
meist in starker Bewegung geschildert: der Seraph Eloa erscheint 
in der Gefolgschaft Jehovahs, auf glanzendem Wagen die Sonnen- 
bahn durchziehend:

..  . Ihm kam in das Antlitz
Durch die Himmel entgegen ein tausendstimmiger Sturmwind. 
Da erklangs um die goldenen Achsen, da flog ihm das Haupthaar 
Und das Gewand, wie Wolken zuriick. (V, 140 ff.)

In einer lihnlichen Pose erscheint Eloa im XVIII. Gesang, da 
er die Heiligen zum Throne Gottes iiihrt und die flatternde 
Bewegung seines Gewandes und Haupthaares von einer
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Geste des Triumphs, etwa dem Emporreck.en des Armes, be- 
gleitet ist:

So in Entziiekung yerloren, mit diesem Gange der Wonne,
Dieser Gebarde des hohen Triumphs . . . (XVIII, 496i,)

Die Gebarden der Engel tragen durchweg den Charakter des 
Oberirdischen, Blitzartigen, Zauberhait-Raschen; so lieit.it es von 
dem Engel, weleher das Gebet des Nephtoa aufschreibt (XV, 128): 
„die schimmernde Schrift Ilog mit der Hand des Unsterblichen“ . 
Die von seraphischer Freude getragene BegruBung zweier 
Engel, Eloas und Gabriels, wird uns I, 321 geschildert:

Schnell, mit briinstig eroiineten Armen, mit herzlichen Bliclcen, 
Eilten sie gegeneinander . . .

Bei den Engelu, wie bei den Naturerscheinungen, trilgt die 
Bewegung meist den Charakter des Elementaren, Gewaltigen, 
sie ist letzten Endes der Ausdruck der Idee des Kampfes 
zwischen Gut und Bose, zwischen Licht und Finsternis. Bei 
den menschlichen Figuren des Epos aber, einschliefllicli der 
Gestalten, weiche bereits in die Verklarung eingegangen sind, 
wird die Bewegung zur Geste, zum Ausdrucksmittel mensehlich- 
individueller Gelilhle: der Freude, des Jubels, der Wehmut, 
der Trauer, des Schmerzes. Die Grenzen der beiden Arten 
von Bewegung sind nicht immer mit absoluter Genauigkeit zu 
ziehen, da der Dichter der Messiade sich wohl selbst iiber die 
Ausdrucksmittel seines Gefiihls, iiber die Grenzen gottlicher und 
menschlicher Empfindung nicht ganz im Kiaren war. Wir 
kiinnen aus diesem Grunde auch die Beobachtung machen, daS 
da, wo tjberirdisches mit menschlichen Ausdrucksmitteln dar- 
gestellt werden soli, die Geste zur Pose erstarrt.

Ganz allgemein laiit sich sagen, dal.t die menschlichen 
Gebarden des Schmerzes, der Trauer weit haufiger sind ais 
die der Freude. Es mag dies nicht allein in der Art des Gegen- 
standes liegen, der ein tragisches Geschehen schildert, sondern 
in einem gewissen Gefiihl des Unvermogens, dem Jubel und 
der Freude iiber die eriolgte Erlosung mit Hilfe der menschlichen 
Gebardensprache angemessenen Ausdruck zu verleihen. Hier 
greiit Klopstock immer wieder zu aufierirdischen Mitteln, wie 
dem Reigen der Gestirne und den Huldigungen der Engelsehar, 
oder er kleidet den Dank und die Freude iiber die Tat des 
Heilandes iu endlose Lobpreisungen aus dem Munde der siinden- 
befreiten oder bereits verkllirten Menschheit (XX . Ges.).
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Eine der wenigen Stellen, wo Klopstock den Versuch unter- 
Bommen hat, durch eine menschliclie Geste die freudige 
Erwartung einer durch Christi Opfertod in Aussickt gestellten Auf- 
erstehung zu versinnbildlichen, iindet sich im X. Gesang, 347ii.: 

(Linus)
Liebte vor allen, den Menschen mit jenem Mafie zu messen,
Mit dem deine Weisheit ihn mifit, Wort Gottes, du Urąuell 
Jedes hoh’ren Gedankens und jeder bessern Empfindung! 
Liebte, Blumen zu streun au£ das Grab, und sich zu yerlieren 
In der Auierstehung entziickenden seligen Aussicht!

Der Gebarde des Blumenstreuens ais Ausdruck der Freude und 
ais Symbol der Auierstehung begegnen wir in der Szene, da 
Portia von dem Blumen streuenden Knaben Nephtoa zum 
Himmel geleitet wird (XVIII, 510ii.). Doch aueh hier treten 
gleich wieder iiberweltliche Erscheinungen in das Bild ein: von 
dem Seraph Gabriel gefiihrt, niihert sich eine Reihe verldarter 
Geister dem Kreis, unter ihnen Eva, die den iriihyerstorbenen 
Jiingling Benoni dem Kreis seiner Gefiihrten zuiiihrt:

Eva kam mit milderer Schone,
Trat einher, und iiihrte, wie sie der eririschenden Mondnacht 
Schimmer umgab, und des Himmels Blaue, den Jiingling Benoni.

(XVII, 804 ff.)
Die Gebiirde des Bekrhnzens, eines der immer wiederkehrenden 
Motive der Rokokokunst, ist in der weiterhin iolgenden Schiiier- 
szene des gleichen Gesanges ausiiihrlich geschildert:

Wie mit leiserer Senkung die yielbesaitete Harie 
Korah an einen Olbaum lehnt; jetzt, wie sein Jedithun 
Ihm an die Harfę den Blumenkranz voll irischeren Duits hangt; 
Nun, wie weiter hinauf an der Ulme Eahel den Epheu 
Windet; und nun, wie zu Rahel sich Jemina niihert, ais wollte 
Sie ihr hellen. (XVII, 585ff.)

Die Gebarde des ireundlichen Grufies, die hier allerdings weniger 
der Ausdruck eines personlichen Empfindens ais der Hinweis 
aui die Freuden des Himmels ist, begegnet uns in der Szene, 
da Thirza, die Mutter der 7 Miirtyrer, ihrem Seelenfreunde 
Dilean erscheint und ihm „sanit mit der Himmelsgebarde* zu- 
l&ohelt. (XV, 268 f.)

Die gen Himmel weisende Geste ais Ausdruck der Sehnsucht 
nach der Niihe Gottes ist in der Bewegung des ganzen KOrpers 
iortgesetzt in der Himmelfahrt Maria:

. . .  Dann breitete sie die oifenen Arme zum Thron’ aus, 
Schwebte schimmernd empor. (XVIII, 677f.)
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Eine ahnliche Gebilrde, welche die Loslosung von der Erden- 
schwere versinnbildliclit, haben wir im XV. Gesang, da Jemina 
und Rahel der Portia erscheinen:

Und zum Himmel erhoben sie die ausgebreiteten Arme,
Hullten sie sohnell in Schimmer sich, und entsohwebten dem 

Grabmal
Leicht in den Schatten der Baume dahin. (X, 852!.)

Wahrend die Gesten der Freude und Seligkeit meist nach 
oben weisen und damit symbolisch ihren Zusammenhang mit 
den Wonnen des Himmels offenbaren, sind die Bewegungen 
der Trauer, des Schmerzes, der Verzweiflung grofitenteils nach 
unten gerichtet, ais ob sie ihre Herkunit von der Erdenschwere 
schon aufierlieh kundtun wollten. Hier tritt die geschwungene 
Stillinie, oder um mit Klopstock zu reden, die „krumme Linie" 
noch deutlicher in Erscheinung. Die nach der Erde gerichtete 
Bewegung ist von tieierer Wirkung ais die nach oben gerichtete 
und verleiht bisweilen dem ganzen Bilde den Charakter hoffnungs- 
loser Bedriicktheit. So in der Szene, wo die Mensehen am 
Tabor das Ilerannahen des ewigen Richters erwarten (V, 244): 
„Knaben faBten das Knie sich niederbiegender Vater“, und 
weiter unten:

Und an der teuren Gełiebten Brust herunter gesunken, 
Lagen, bebten unsterbliche Jiinglinge . . .

Von der Seele des Judas, dem von dem Todesengel Obbadon 
der am Kreuz hangende Heiland gezeigt wird, heifit es: „Mit 
niedergebiickter Vei’zweiflung wendete sich der Tote“ (IX, 684!.). 
Im VI. Gesang sehen wir Portia, die Gemahlin des Pilatus, in 
lingstlicher Erwartung des Messias „an ein Marmorgelander 
gebiickt". Und in dem beriihmten Zwiegesprach zwischen 
Portia und der Mutter des Heilands yerleiht die Romerin mit 
einer typischen Gebarde ihrem Schmerze Ausdruck:

Portia war bei ihr niedergesunken,
Hielt die geofineten Hande gen Himmel empor . . .  (VII, 478!.). 

Dieselbe eindringliche Geste des tie!sten Seelenschmerzes 
begegnet uns VIII, 570 !f., wo es von Maria beim Anblick ihres 
toten Sohnes lieifit:

Siehe, sie senkt ihr entschimmertes Haupt zu der Erde, dem Grabę
Ihrer Kinder, und breitet die hohen Arme gen Himmel.
Nun beruhrt der Trauernden Stirne den Staub, nun falten
Vor der umnachteten Stirn die gerungnen Hande sich bang zu.



Halb erhebt sie sioh, sinlcet wieder, erhebet sich, blicket 
Starr umher . . . *)

Den kreuztragenden Messias beobachtet Eloa von der Hohe 
Golgathas und geht von der Gebilrde des Triumphs, mit der er 
die Heerscbaaren ais Zeugen des begonnenen Erlosungswerkes 
herbeiruft, unmittelbar in die Geste des Sckmerzes iiber und

Senket gegen den Mann von Er de geialtete Hande,
Welcher die Tief herauf sein niederbeugendes Kreuz triigt.

(XVIII, 40 f.)
Die Gebilrde Stiller Wehmut ist in dem Bil de dargestellt, da die 
Menschenmutter Eva auf den toten Messias zusekwebt und ihr 
Antlitz iiber ihn neigt:

Ihr goidenes Haar flofi
Sanft auł seine Wunden, und eine Trane des Himmels 
Auf die ruhende Brust . . . (XII, 89 ff.)

Eine bedeutend st&rkere Bewegung Yerraten die Gebarden der 
leidenschaftlichen Anteilnabme, des liervorbrechenden Schmerzes 
und des bebenden Entsetzens. Zur Verstarkung des Eindrueks 
sind sie meist begleitet von fliegender Bewegung in Gewand 
und Haupthaar. Ais sie um Mitleid fur ihre Kinder ilehen will, 
sehen wir

Eva auf einem Hiigel stehn mit fliegenden Haar en, 
Ausgebreiteten Armen, mit gliihender Wange. (XIX. 4f.)

Der Anblick des unter dem Kreuze stehenden Messias lOst bei 
Adam folgenden mit Wonne gepaartenAusbruch des Sehmerzesaus:

Adam sah ihn und hielt sich nicht mehr. Mit gliihender Wange, 
Mit hinfliegendem Haar, mit offenen bebenden Armen,
Eilt’ er hervor zu dem auiiersten Hangę des Bergs, sank nieder.

(VIII, 184 ff.).
In die Versammlung der Ilohepriester, welehe die Nachricht 
von der Verhaftung Jesu erwarten, stiirzt ein Bote. der Zeuge 
der Vorgiinge am Olberg war, mit der Gebarde des Entsetzens:
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‘) Die Gebkrde dieser Pletó ist seeliscb so sehr yertieft und 
von solch nordischer Herbheit, dati wir sie kaum noch ais Stilelement 
des Rokoko anspreohen konnen. Wie iiberhaupt die Gestalt der 
Gottesmuttcr von Klopstock durchaus in protestantischem Sinne aui- 
gefafit ist. Ihr fehlt g-anzlich das Leichte, Preie, Schwebende, das 
den Rokoko-Madonnen eigen ist. Sie ist die erdenschwere, gram- 
gebeugte Mutter des unsćhuldig Geopferten in der Auffassung 
Diirers und Holbeins.
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• •. die Haare
Flogen ihm, und die Wange war bleich; erkalteter S oliwę i 6 lief 
tjber sein Antlitz; er rang die bebenden Hande . . .  (VT, 112ff.)ł )

Die mHchtigste Komposition der verschiedenen Arten von 
Gesten, ja von Bewegungen itberhaupt, haben wir in der 
Kreuzigungsszene des VIII. Gesangs vor uns. Das ganze Firma
ment ist in Bewegung: die Gestirne verlassen ihre Bahnen, 
Lichter blitzen auf, Sehatten wandeln, Todesengel umschweben 
siebenmal das Kreuz. Von iernher nahen die Seharen der 
Verklarten, zu Fiifien des Krenzes sehen wir die bewegten 
Gruppen der Kriegsknechte, der Frauen und Jiinger und des 
gaifenden Volkes. Alles in rastloser, sich steigender Bewegung, 
die niemals auszusetzen seheint, so dafi die plotzliche Ruhe 
bei dem Tode Christi nur durch eine langsamer werdende Be
wegung gekennzeichnet ist. Tritt wirklich einmal ein Moment 
absoluter Ruhe ein, so ist der Obergang der bewegten zur 
starren Linie ein ganz piotzlicher: so erzShlt Kleophas wahrend 
des Ganges nach Eminaus von Christus (XIV, 631): „Wie er 
schwebt an dem KreuzeF und dann gleieh daraui: „Wie er 
bleich und erstarrt um Hilie zu Gott rief.“ Von dem Todes
engel, der am Throne des noeh unversShnten Jehovah steht, 
heifit es:

Knieend mit betendem Auge, mit banggerungenen Hiinden
Starr vor Erwartuug der erste Todese.ngel emporsah. (X, 19f.).
Neben dem visuellen Bewegungselement tritt das akustische 

in gleieher Intensitat und Mannigfaltigkeit in Erscheinung. Oft 
sind beide gepaart und so ineinander verwoben, dafi wir aueh 
hier wieder ein Verwischen der Grenzen, man mochte sagen 
eine gewisse Stillosigkeit, feststellen konnen. Maria Magdalenas 
von banger Leidenschaft getragene Anrede an den Heiland wird 
iolgendermafien gekennzeichnet: „Rabbuni! bebte sie ihm zu“ 
(XV, 752). Oder Abbadona aui der Hohe des Felsgebirges 
wahrend des Todes Jesu:

x) Vollig unvei'stan(llioh erscheint es, wie angesiehts dieser stark 
ausgepr&gten Gebardensprache Richard M. Meyer zu iolgendem Urteil 
iiber den „Messias11 gelangen konnte: „Es ist bezeiclmend, wie arm 
an Gesten auch sein (Klopstocks) grofles Epos ist: dafi eine Gestalt 
sich an einen Fels lehnt, dafi eine Hand Palmen schwingt, ist iast 
das Aufi erste, was er yon Bewegung gibt.“

(Die deutsche Literatur bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts S.379.)



. . . Abbadona schreckte der Brdę 
Lautes Trauren! so nannt’ er ihr Zittern. (IX, 440 f.)1) 

Das Bestreben, die Klangwirkung bildhaft zu gestalten, oder, 
wie man aucli annehmen lcBnnte, dem Bild durch ein akustisches 
Tatigkeitswort einen unwirklichen, iibernatiirlichen Farbenton 
zu verleihen, tritt in einem weiter unten folgenden Vers der 
gleichen Szene in Erscheinung, da Abbadona, der gefallene, 
aber reuige Seraph, unter dem Eindruek der Kreuzigungsszene 
die Gestalt der Engel desLicbts annimmt: „Unter den glanzenden 
Locken erklangen ihm goldene Fliigel11 (IX, 490). Das Tonen 
der Engelfliigel erklingt ais Zeichen der Wehmut zu Beginn 
des XIII. Gesanges, da die Engel die Erde umwallen und die 
durch das Erlosungswerk geheiligten, aber in ihren Sunden be- 
harrenden Mensehen betrachten:

Ach, der Zeugen Freude yerdrang oft Wehmut und eilend 
Tonten sie oft mit dem Pupurfliigel, dat! ihnen der Erde 
Liifte, wie Staub, den vom FuBe der Bote schiittelt, entwehten.

(VIII, 5 ff.)
Unmittelbarer ist der Obergang eines seelischen Vorganges in 
eine Klangwirkung in V, 260 des VIII. Gesanges geschildert: 
„ . .  . Stimme wurde da das Erstaunen der Engel“ . Handelt es 
sieh um Klangwirkungen, die mit Ililfe eines Instrumentes her- 
yorgebracht werden, so ist die Ilandbewegung, welche das In
strument in Thtigkeit setzt, meist ais fliegend und wehend ge- 
kenzeichnet: Von der Harfę spielenden Deborah z. B. wird 
XV, 406 f. gesagt: „. . . unsterbliche Stimmen entflossen ihrer 
fliegenden Hand“ . Neben dem Klang des Instrumentes erhiilt 
bisweilen noch die Bewegung der Hand den Ausdruck einer 
Gemiitsbewegung, z. B. der Trauer:

Aber der Seraph ergriff das seelenvolle Gewebe
Seiner Saiten, und noeh in den siifien Qualen der Freude,
Irrt er mit wankender Hand die strahlenden Saiten hinunter

(XII, 635 ff.)
Zarteste Klangwirkung dient auch ganz allgemein zur Kenn- 
zeichnung der leichten, luftigen, von der Erdenschwere befreiten 
KOrper der Seligen:

Sie empfing Benoni, ein Silberlaut, da er hinglitt 
Von der leichten WoIke . . .  (XIII, 369 ff.)

1) F. J. Schneider (a. a. O. S. 128 f.) findet in diesen Ausdrucks- 
mitteln Klopstocks Anklange an die expressionistische Dichtung der
Gegenwart.
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Die Grenzen zwischen menschliehem Stimmlaut und dem Klang 
von Intrumenten (Harfen, Floten und Posaunen) sind oft mit 
Absicht verwischt, um die Geshnge des Himmels ais iiberweltliche 
Harmonien darzustellen:

Ton, wie der Laute, klang nun, und Ton wie der Flotę. Die Pilger 
Hdreten Hall aus der Fern’, und wufiten nicht, was sie yernahmen. 
Siiuseln im Laube war es doch nicht, nicht rieselnde Quelle;
Schien es gleichwohl bisweilen zu sein. (XVII, 698ff).

Wie in die rastlos bewegte Linienfiihrung des Rokoko- 
ornaments verschiedentlich kleine Gemillde eingestreut sind — 
meist stilisierte Landschaften oder Sch&ferszenen — , welche durch 
ihre Ruhe und Anspruchslosigkeit die Bewegung und den Prunk 
des Gesamtbildes noch starker hervortreten lassen, so iinden sieli 
aucb in dem bewegt dahinfliefienden pompiiberladenen Versstrom 
des Messiasepos gewisse Ruhepunkte. Es sind Schilderungen, 
die mit unyerkennbarer Liebe zur Kleinmalerei berausgearbeitet 
sind, oit nur in einem ganz losen Zusammenhang mit der Haupt- 
handlung stehen und aus dem Gesamtgefiige des Gedicbtes 
herausgenommen werden kdnnten, ohne daB in der iippigen 
Linienfiihrung eine Liicke bemerkbar wiirde. Ich mochte sie 
vergleichen mit den Gemiilden der Seitenaltiire einer Rokoko- 
kirche: fliichtig hingeworfenen Skizzen in zarten Farben mit 
reiehlicher Verwendung von Lichteffekten und unter starker 
Betonung der fliefienden, sanitbewegten Linie. Eine Reihe von 
solchen SondergemElden haben wir im X . Gesang, da der Diehter 
seine Muse erz&hlen labt, wie die Seelen der auf Golgatha an- 
wesenden Jiinger und Frauen in ihrem spateren Pilgerleben 
„sich dem grofien SiindenversOhner weihten". Es sind 18 solcher 
in die Zukunft weisenden Bilder vorhanden, unter denen die 
der Martyrer Antipas und Linus, der Martyrerinnen Claudia und 
Tryphosa besonders gelungen erscheinen. Ais Gegenstueke — 
gleichsam ais die andere Ilalfte der Reihe von Nebenaltaren —- 
sehen wir Figuren aus dem alten Testamente, wie Abel, Seth, 
Daniel, Hiob u. a. m., welche rtiekwartsweisend den Sinn und 
die Bedeutung des Erlosungswerkes veranschaulichen sollen. 
Ahnliche Reihen von Bildern finden wir im XII. und XV. Gesang. 
Aber auch auBerhalb des gedanklichen Zusammenhangs sind kleine 
Bildchen in das iippige Rankenwerk der Schilderung eingestreut, 
Ruhepunkte im rastlosen Schwunge der Rhetorik, die dann ins- 
besondere, wenn es sich um die Schilderung des Schlafes oder 
des Todes handelt, den Diehter Worte zartester Lyrik finden



lassen. Am Ólberg stehen die Seraphim urn den schlafenden 
Johannes „voll siiller Zhrtlichkeit" herum:

Also stehon drei Briider um eine geliebtere Schwester 
Ziirttich herum, wenn sie auf weichverbreiteten Blumen 
Sorglos sohlftft, und in bliihender Jugend Unsterblichen gleichet.

(III, 519f.)
Im XI. Gesang entflieht die Seele der Asnath „wie in der Aue 
leicht ein werdender Duft schwebt, den der Mond in Silber 
wandelt". Sie schlummert hin „inlieblichem Wehen des sehattenden 
Paradieses, in einem sanften Gerausch, ais ob Edens Quellen 
ihr ranschten“ (XI, 1161 ff.). Im XV. Gesang fordert Nephtoa den 
ihm erscheinenden Ben oni auf:

. .  . erzahle von meinen Toten mir, Erbe 
Ihrcr Preuden; von meiner entschlummerten Schwester voll 

Unsehuld,
Die mir bei Kosoń entschlief, in der Morgendammerung Duften 
Eine Bliite sie selbst . . . (XV, 162ff.).

Doch werden diese lyrischen Inseln von dem unaufhaltsamen 
Strome der Rede iiberspult und mitgerissen, es sind eingestreute 
Blumen, die an der OberMche des groi.ien Epos schwimmen 
und von kurzem Verweilen im Iieiche menschlieh-begrenzter 
Schdnheit Zeugnis ablegen. Vielleieht, aueh von persOnlichem 
Empfinden und selbsterlebtem Leid. So, wenn Klopstock die 
Schilderung von Cidlis Tod mit den Worten beschlieCt:

. . .  Gesang, unsterblich durch deinen Inhalt,
Eile vorbei, und zeuch in deinem fliegenden Strome
Diesen Kranz, den ich dort an dem Grabmal von der Cypresse
Triinend wand, in die hellen Gefilde der kiinftigen Zeit fort.

(XV, 454ff.)
Wenn man sowohl diese eingestreuten Gemaide ais aueh 

die Darstellung der grofien und wichtigen Begebenheiten auf 
ihren Aufbau, d. h. die Gruppierung der Personen und die Ge- 
staltung des landschaftliehen Rahmens hin betrachtet, so liifit 
sich feststellen, dali hier eine gewisse Gesetzmafiigkeit herrseht. 
In der grollen Mehrzahl der Fftlle namlich zeigen die Bilder in 
ihrem Aufbau die Gestalt einer Pyramide, ein stilistisches Merkmal, 
das man bei vielen Darstellungen der bildenden Rokokokunst 
in gleicher Weise beobachten kann1). Der Ausdruck „pyramiden-

Ł) Schon Diderot bat diese Beobaehtung an dem Greuze’schen 
GemUlde „Accordóe de village“ gemacht, von dem er sagt: „II y a
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fSrmiger Aufbau“ ist indessen nicht so zu versteken, da fi stets 
an der Basis des Bildes eine grOfiere Anhiiufung von Personen 
oder Gegenstitnden vorhanden ist, die sieli nacli oben kin ver- 
ringert und schliefilich in einem Punkte, der auf diese Weise 
besonders hervoi'gehoben werden soli, gipfelt. Vielmehr kann 
sich dieser Gipfelpunkt auck an der Basis befinden und von ihm 
die Gruppierung der iibrigen Dinge oder Personen gleich den 
Kraftlinien eines Magneten ikren Ausgang nekmen, so dafi die 
Pyramide auf der Spitze stekt. Beispiele fibr diesen Fali sind die 
zahlreicben Erscheinungen, welche einzelnen bevorzugten Erden- 
bewoknern zutei! werden, wobei die in Ersckeinung tretenden 
Geister sick in fliefiender Bewegung oberhalb des Menscken ais 
Mittelpunkt bewegen. Ais Beispiel iiir den pyramidenformigen 
Aufhau, bei dem sich der Kulminationspunkt am oberen Rande 
des Bildes belindet, mag die Beschreibung des Geriehtes auf 
dem Tabor dienen (zu Beginn des XVI. Ges.), wo wir Ckristus 
mit Gottvater iiber dem Tabor schweben sehen, wiihrend die 
Scharen der Ckerubim und der Auferweckten in stufenformiger 
Anordnung die Verbindung mit der Erde herstellen. Es wird 
ausdriicklich auf diesen Umstand hingewiesen: „Dieser hehre 
Kreis war offen gegen des Himmels Allerheiligstes" (V. 19 f). 
Eine Kombination beider Arten, wobei der Kulminationspunkt 
in der Mitte liegt, haben wir in der Kreuzigungsszene, wo um 
den am Kreuz hitngenden Heiland ais Mittelpunkt nach unten 
die Linien der am Kreuz stekenden Freunde Jesu, der Kriegs- 
knechte und des Volkes strahlenfbrmig auseinander laufen, 
w&hrend naeh oben die Scharen der Engel und Verklftrten, 
die Wolkon und Gestirne sich pyramidenfdrmig auf Golgatha 
herniedersenken. Wesentlicher ais diese pyramidenfOrmige Gestalt 
des Aufbaus selbst ist wohl die Wirkung, die damit erzielt wird, 
namlick der Eindruck einer starken Bewegung, die nach dem 
Kulminationspunkt kin stets zunimmt und dadurch das Interesse 
auf diesen kinlenkt. Doch ist die Konzentrierung des Interesses 
auf einen bestimmten Gegenstand dem Dichter nur in wenigen 
Fal len gelungen. Immer wieder erliegt er der lockenden Ver- 
sucliung, Phantasie und Rketorik auf verschlungenen Nebenwegen 
wandeln zu lassen, in die ornamentale Umrahmung eines Gemaides

douze figures; ohaoune a sa place et fait ce qu’elle doit. Comme 
ellcs s’entrainent toutesl comme elles vont en ondoyant et en 
pyramidant!"

Dio Neneron Spraohon. Bd. XXXIV . H. a. 7



wieder mehrere kleinere Bilder einzuschachteln und auf diese 
Weise das pompbse Gewebe seiner Poesie mit neuen Lichtpunkten 
za durchsetzen. Gerade in der Malerei der Einzelheiten lafit sich, 
die Abnlichkeit mit der kirchlichen Rokokoornamentik deutlick 
erkennen. Wir finden hier załilreiche der typischen Attribute 
wieder, welche zur Ausschmiickung der Rokokokircken dienten. 
Der auf eine goldene Harfę gestiitzte Engel (z. B. XIX , 493), 
sowie der Harfę spielende Engel sind hiiufig wiederkehrende 
Figuren. Auf leiehtbewegten Wolken thronende Engelsfiguren, 
welche halbgeOffnete Schriftrollen halten oder Blitze schleudern, 
sind des ofteren anzutreffen. Bei dem Gericht auf dem Tabor 
haben wir z. B. folgende Sckilderung:

. . . Die Engel zeugten, enthiillten
Flammensohrift; bald rollten sie wieder die Bucher zusammeiu
Strouton nur wenig umher des furchtbaren Glanzcs. (XVI, 55fi.)

Auch die Urnę, ein typisches Attributsp&terer Rokokodarstell ungen, 
kekrt in der Messiade hiiufig wieder. Meist in Verbindung 
mit der Tiitigkeit des Bekriinzens, wenn es sich um den 
Ausdruck der Trauer um einen Verstorbenen handelt. In 
der gleichen Szene ist von Weinenden die Rede, welche- 
„dort dem Staube die Urnen mit der Cypress’ umwanden". 
(XVI, 33 f.)

Um die Bedeutung des Rokokoelementes in der Messiade 
richtig wiirdigen zu kormen, ist es notwendig, sein Vorkommen. 
abzuwiigen im Verhiiltnis zu anderen in dem Epos hervor- 
tretenden Stileinfliissen und zu der neuschopfenden Dichterkraft 
Klopstocks. Ganz allgemein laCt sich sagen, dat! die ersten 
drei Gesiinge, welche 1748 in den Bremer Beitriigen erschienen, 
ani stiirksten mit fremden Stilelementen durchsetzt sind. Am 
augenfiilligsten ist zweifellos der Einflufi Miltons, den Klopstock. 
bereits wiihrend seiner Gymnasialzeit in Schulpforta kennen und 
iibersehwenglich lieben lernte. So triigt der Aufmarsch der Hdllen- 
fursten im II. Gesang durchaus Miltonschen Charakter, ebenso die 
Reden der verschiedenen Teufel. Auch die vorkommenden Bilder 
und Vergleiche sind von elementarer Wucht und Geschlossenheit, 
die in auffallendem Gegensatz zu der sonst vorherrschenden 
geschwungenen und zerflielJenden Linie der Gedankenfiihrung 
steht. Dann folgt von Vers 743 an plotzlieh der Ubergang in das 
Rokokoelement; denn hier beginnt der Dichter uns die Reue- 
empfindungen Abbadonas zu schildern, die diesem ein liebliches.
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Bild seiner ehemaligen Harmonie mit Gott yorspiegein.1) Im 
III. Gesang tritt der Einflufl Miltons etwas in den Hintergrund. 
Wir haben hier die Sehilderung des betenden Jesus am Olberg mit 
der typisclien Gruppierung der versehiedenen himmlischen und 
menschlichen Persbnlichkeiten um den Heiland ais Mittelpunkt, 
ferner eine Reihe von kleinenSondergemalden in den Erzahlungen, 
welclie die Schutzgeister der 12 Apostel von jedem ihrer Schutz- 
befoklenen geben. Beides, wie oben ausgefuhrt wurde, kenn- 
zeichnet den EinfluG des Rokoko. — Man wird also sagen 
konnen, daB in den ersten drei Ges&ngen der Miltonsehe EinfluG 
und das Rokokoelement sieli die Wagę halten. In den Gesiingen 
V—XII, welche den Verlaui der Passion bis zur Grablegung 
enthalten, tritt das Rokokoelement etwas in den Hintergrund, 
Klopstock bat hier schon die ihm eigene Art im Aufbau der 
Ilandlung und Sehilderung der Umwelt gefunden, dereń 
wesentlickstes Ziel es war, das „Empfinden" seiner Leser zu 
erwecken, ihr Gemiit und ihre Pkantasie in gleieher Weise zu 
erregen und jeglicke trockene Banalit&t sorgsam auszusckalten. 
Auf das eigentlicke Wesen des Klopstockschen Geistes naher 
einzugeken, liegt nicht im Rakmen dieser Arbeit. Es sei nur 
kurz darauf hingewiesen, dafl der Messiade die Bindung mit 
einem politischen Ideał, wie sie in Dantes „Gottlieher Komi>die“ 
und in Miltons „Yerlorenem Paradies“ yorhanden ist, fehlt.

*) Abbadonas Denken, Empiinden und Handeln ist von seinem 
ersten Auftreten an von Reue beherrscht und auf die Wieder- 
erlangung der himmlischen Gliickseligkeit gerichtet.

. . . ach weinet um mich! Verbliihet ihr Lauben,
Wo wir mit Innigkeit sprachen yon Gott und unserer 

Freundsohaft!
Himmlische Bache, versiegt, wo wir in siifier Umartnung 
Gottes des Ewigen Lob mit reiner Stimme besangen! (II, 766f i j

Seliger Eingang, diirft’ ich durch dich in die Welten des 
Schopfers

Wiederkehrenl und nie das Reich der dunklen Verdammnis 
Wieder betretenl . . .  (II, 180ff.)

Abbadona ist die Verkorperung der pietistisch-gefiihlvollen 
Gottessehnsucht, ein reuiger Siinder, der ohne jegliche dualistische 
Anfechtung den Weg zur Gna de sucht. Es ist darum wohl lcaum 
ang&ngig, ihn einen „religiosen Faust" zu nennen. (F. J. Schneider, 
a. a. O. S. 128.)

7*



Auch die Bindung mit der Theologie ist bei Klopstock wesentlicli 
lockerer, ais es bei anderen Bekandlungen des gleichen Stoffes 
in deutscher Sprache der Fali war (z. B. im Heliand oder den 
mittelalterlichen Passionsspielen). Dafiir tritt bei Klopstock ein 
anderes Moment in den Yordergrund, das man wobl ais typiscb 
deutsches Kennzeichen ansprechen darf und das die klaffende 
Liicke zwischen dem auf dem Erlebnis fufienden politiscben und 
religiosen Ideał einerseits und der Inspiration des Dickters 
andererseits ausfiillen sollte: der reine Enthusiasmus fiir die 
christliche Idee. Dieser Enthusiasmus ist das treibende Agens 
in den Gesangen V—XII, weleke den diinnen Faden der 
Handlung weiterfiihren. Er tritt wesentlicli zuriick in den 
Gesangen X III—X X , wo die Spitze der Begeisterung sich 
langsam umbiegt, wo der himmelanstrebende Springąuell des 
Enthusiasmus sich auflbst in eine Unzahl kleiner Tropfen und 
Staubchen, die ins Wesenlose zerfallen. Hier, wo es sich urn 
den letzten Ausflufi des christlichen Gefiihls handelt, wo der 
Dichter versucht hat, das LoslOsen der Seele vom Materiellen, 
ihr Hinausschweben ins Unendliche, ihre AuflOsung in ewige 
SchSnheit und Heiterkeit darzustellen, treten die Momente der 
Bewegung und des Verwischens aller voi*stellbaren Grenzen 
wieder starker in den Vordergrund. Das Fehlen der Intuition 
macht sich allenthalben bemerkbar. Teilweise greift der Dichter 
im Stoff auf bereits in den ersten Gesangen Vorhandenes zuriick, 
die Umrisse der Darstellung werden immer verworrener, und 
diese verliert sich oft in Absurditaten. Man yergleiehe z. B. die 
HBllenszene des II. Gesanges mit der am Ende des XVI. Gesanges. 
Hier haben wir nichts anderes ais einen groteslcen Hollenspuk, 
welchem die Gesehlossenheit und elementare Kraft der unter 
Miltons EinfluO geschaffenen HSllemnalerei vollstandig abgeht. 
Im X X . Gesang vollends, wo die festgeftigte Form des Hexa- 
meters teilweise schon verlassen ist, treibt die Seele des 
Dichters steuerlos hinaus in das Meer der Empfindung. Man 
wird vergebens nach einem fuhrenden Leitgedanken durch 
dieses Labyrinth von endlosen Lobgesiingen suchen, und 
selbst der in Vers 513 zitierte „Quell Melodie" vermag nicht 
das unaufhaltsame Wogen der Gefiihlswellen in Harmonie auf- 
zuldsen.

Zusammenfassend liltit sich liber die quantitative Verteilung 
des Rokokoelements im „Messias" sagen, dafl es an den Stellen 
am sthrksten vorherrscht, welche dem reinen Gefiihl, der Stimmung

100 Das Stitelement des Rokoko in Klopstocks „Messias“ .
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gewidmet sind. Nack Ilerders Ansieht1) sollen dies die besten 
Stellen des Gediehtes sein. Diese Stimmung verdankt aber bei 
Klopstock nicht wie bei Goethe stets iliren Ursprung irgend- 
einem inneren Erlebnis, sondern sie ist meist bewufit hervor- 
gerufen und entbehrt dann der Unmittelbarkeit, der Naivitfit. 
Die Form, in der sie zum Ausdruck gelangte, konnte darum 
nicht durehgehend cine neue, selbsterschaffene, indmduelle 
sein, sondern sie mufite sieh an fremde Vorbilder anlehnen. 
DaG es gerade das Stilelement des Rokoko war, von dem sich 
Klopstock aulJer in scinen Odeń* 2 *) aucli im „ Messias" beeinflussen 
lieC, ist bei dem maGgebenden EinfluG, den das iranzosische 
Formengut auf Europa im 18. Jahrhundert ausubte und bei dem 
starken Interesse des Dichters tur das geistige Leben Frank- 
reichs nicht weiter auffallend. In Anbetracht dieser Tatsaehen 
muG man sich aber wundern, dafi noch Literarhistoriker der 
jiingeren Zeit, wie B a i l l y 8), den franzosischen EinfluG in der 
deutschen Literatur mit der Vollendung des Messias beendet 
wissen wollen.

Die Atmosphhre des Rokoko war eben vorhanden, jeder 
Kiinstler lebte in ihr und schuf unter ihrem EinfluG, sie stellte 
das konservative Element in der Diehtung des 18. Jahrhunderts 
dar. Herbert C y  s a r z4) erwiihnt, sehr treffend, daG das Rokoko 
„in mancher Hinsicht ZUge des Antonio triigt, an den sich ein 
versinkender Tasso klammert". Aber nur die Kleinen und 
innerlich Schwachen waren es, die dieses Haltes bedurften. Der 
Dichter des Messias ist nie sklavisch die ausgetretenen Bahnen 
eines tradionellen Stils gegangen. Er hat im wesentlichen nur 
d ie  Elemente des Rokoko in sich aufgenommen, die mit seinem 
geistigenEntwieklungsgang und seinem kraftvollen kiinstlerischen 
Eigenwillen harmonierten. Diskret gedhmpfte T5ne, tandelndes 
Spiel, galante Erotik fehlen sein er Diehtung yollkommen. Auch 
die Seibstironie ais letzte Erkenntnis einer hochgeziichteten 
Subtilitiit kennt Klopstock nicht. Dagegen bilden die aus dem 
Barock libernommenen Grundziige des Rokoko, Bewegung und 
Uberfluteu der Grenzen, ein wesentliches Stilelement seines 
Messias und sind kier ins Gigantische gesteigert. Die bewegte,

') II. Fragment.
2) Vgl. die Ode „Das Rosenband“ 1752.
s) A. a. O. S. 196: „une tutelle dćtestee de tout bon AUemand, 

celle de 1’esprit franęais prenait fin.“
4) Deutsche Barookdichtung. Leipzig 1924. S. 279.



102 Ludwig Tiecks Shakespeare.

„krumme“ Linie wird bei Klopstoclc nicht zum herkommlichen 
Ornament, sondern zum Ausdruek ekstatisch-religiosenEmpfindens, 
das Vcrschvvimmen der Grenzen ililirt ihn zur Sprengung jedes 
materiellen Eahmens, zum restlosen Aufgehen in Mystik und 
Ewigkei tsgeStihl. So hat Klopstock in seinem Messias dem 
deutschen Rokoko neue und starlc individuelle Ziige verliehen, 
die es zwar nicht vermochten, diese Stilgattung vor dem Unter- 
gang zu bewahren, aber sie noch einmal in einem kraftvoll 
strahlenden Lichte zeigen, in ihrer Bindung mit der religiosen Idee.

WUrzburg. E d u a r d  v. Jan .

LUDWIG TIECKS SHAKESPEARE.
Trotz verschiedener Untersuchungen iiber Tiecks Verhalfcnis 

zum Elisabethanischen Theater, zu Shakespeare insbesondere und 
iiber seine Słiakespeareiibersetzung, fehlte es bisher noch an einem 
zusammenfassenden Werke, das den ganzen Fragenkomplex im Lichte 
der Entwicklung von Tiecks eigener Dichterpersonlichkeit und in 
seinen Zusammenhangen mit der grofien romantischen Bewegung 
behandelte. Diese Liicke wird jetzt aufs scbonste ausgefiillt durch 
I i . Liiclekes umfangreiclio Arbeit „ Ludwig T'ieck und das altenglische 
Theater. Ein Beilrag zur Oeschichte der Romantik l)“ . Die zehn Kapitel 
des Buches Jassen sich unter drei Hauptgcsichtspunkten zusammen- 
fassen: Tiecks Shakespearekritik, sein Anteil der Schlegel-Tieekschen 
Ubersetzung und am „Altenglisehen Theater", endlich der EinfluB, 
den die Bekanntschaft mit Shakespeare uncl seinen Zeitgenossen 
auf Tiecks eigenes Schaffen ausgeiibt hat.

IJm den letzten Punkt vorwegzunehmen, so unterscheidet 
LiideckedreiStufen, die Tiecks Befruchtung durch das elisabethanische 
Theater kennzeichnen. Seine wenig bedeutenden Jugenddramen ent- 
lehnen ganz handgreifiich stoffliche Elemente aus Shakespeare; 
besonders haben Macbeth und der Sommernachtstraum auf das 
Gemiit des Knabon und Jiingiings eingewirkt. In den spateren 
satirischen Komodien ist ein starker EinfluB Ben Jonsons, in geringerm 
MaBe auch Beaumont und Fletchers, unverkennbai,i!). Doch darf die 
Bedeutung dieser Einwirkung nicht iibertrieben werden, wie es all- 
zuoft geschehen. Ben Jonsons Klassizismus ist Tiecks eigenem Wesen, 
das sich gerade in jencn Jahren in den schrulligsten Launen der 
Hochromantik austollte, allzu unahnlich, ais daB hier von einer wesen- 
haften Venvandtschaft gesprochen werden konnte. Hochstens in 
der ,,ironischen“ Gegensiitzlichkeit der Charaktere und ihrer Schick- 
sale im ,,Ritter Blaubart" liegt etwas vom groBen Geist des Shake- 
speareschen Lustspiels. In den Volksbuchdramen endlich, wie Geno- 
veva, Kaiser Oktavian, Fortunat, die Tiecks tiefstes Sehnen nach 
Ruhe und Kliirung ausdriicken, ist im einzelnen wieder manch 
Shakespearescher Zug zu orkennen. So sind auch sie teilweise auf

') Erschienen bei Morit-z Diesterweg, Frankfurt a. M., 1922 
[== Deutsche Forschungen. Herausgegebon von Fr. Panzer und 
J. Petersem Heft 6], VIII und 373 S.

3) Ubcr Tiecks Bon Jonson-Studium hoffe ich im nachsten 
‘Shakespeare-Jahrbuch’ neues Materiał zu yeroffentliclien.



Walther Fischer in Dresden. 103

eine dem Englander abgelauschte, sorgfaltig erwogene Kontrast - 
wirkung in Szenen und Personengruppen aufgebaut; so ist in ihrer 
loseren Konstrulction das Muster von Shakespeares wenig straffer 
Romanzentechnik deutlich spurbar. Aber fiir die tieferdringende 
Kritik iiberwiegt auch hier das Trennende. Shakespeares aus inten- 
sivster Weltschau geborenen Tragodien waren ihrem Dichter ein 
Stiiek wirklichen Erlebens; Tiecks verstandesmafiige Verherrlichung 
eines frommen Mittelalters bleibt Abstraktion. Eines der charakte- 
ristischsten Zeugnisse von Tiecks Shakespeareenthusiasmus ist der 
iange Roman „Dichterlebon" (1825—29), der in seinen drei Teilen 
Shakespeares Jugend mit dem Feste zu Kenilworth, des Dichters 
Sieg iiber Greene und Marlowe, endlich die aus den Sonetten extra- 
hierten Liebesabenteuer und seine Freundschaft und schlieJBliche Ent- 
zweiung mit dem Grafen von Southampton behandelt, Das Werk stellt 
keine gliiekliche Losung des schwierigen literarischen Problems des 
Kiinstlerromans dar. Tiecks Shakespeare ist zu passiv; er redet viel, 
handelt wenig, und von seiner Dichtergrofie, ja selbst von seiner 
eindringlichen Personlichkeit trifft kein ziindender Funko in des 
Lesers Ilerz. Fast erscheint es, ais ob der altemde Tieck wieder zum 
Rationalismus seiner Jugend zuriickgekehrt sei, so abgemessen, 
wiirdig, „klassisch11, ist sein Shakespeare. Aber trotz aller Schwachen 
bleibt das „Dichterleben" das menschlich riihrendste Denkmal, das 
Tiecks lebenslange Verehrung seinem Liebling gesetzt hat1).

In diesem Roman liegt auch ein gut Teil der asthetischen 
Shakespearekritik beschlossen, zu der Tieck sich immer und immer 
wieder hingezogen fiihlte, und die in einem grofien leider nie voll- 
endeten „Buch iiber Shakespeare" ihren kronenden AbschluB finden 
sollte. Dieses so oft angekiindigte, von Tiecks Freunden und Zeit- 
genossen mit Spannung erwartete. Werk sollte nicht nur Shakespeares 
Leben und Bedeutung im Rahmen seines eigenen Zeitalters schildern, 
sondom vor allem eine umfassende kritische Wiirdigung des Dichters 
nach dem asthetischen Kanon der Romantiker bieten. Nur Bruch- 
stiicke in nicht endgiiltiger Form sind davon in Tiecks handschrift- 
lichem NachlaG zu Berlin erhalten und verteilen sich etwa auf die 
Jahre 1793—1810. Das umfangreichste Fragment ist ein fortlaufen- 
der Kommentar zu einundzwanzig Shakespearestiicken in chrono- 
logischer Anordnung, der zwischen 1793 und 1795 entstanden sein 
diirfte2). Aus diesen Bruchstiicken, den astehetischen Betrachtungen 
im Dichterleben, sowie den yerhaltnismafiig wenig zahlreichen Auf- 
satzen aus friiher und spaterer Zeit, die dann in Tiecks „Kritische 
Schriften" in den Gesammelten Werken aufgenomrhen wurden, be- 
steht Tiecks eigentliche Shakespearekritik, in dereń Wandlungen

-1) Zu Liidekes Ausfiihrungen bildet A. Eichlers interessante 
Studie „Zur Quellengeschichte und Technik von L. Tiecks Shake- 
speare-Novellen“ in Englische Studien 56 (1922), S. 254—280, eine 
willkommene Erganzung. Daraus ergibt sich auch, dafi Tieck 
Gascoignes Bericht iiber das Fest zu Kenilworth (The Princelye 
Pleamres . . . at Kenelworth 1576) in der Neuausgabe von Nickols 
(Progresses of Queen Elizabeth 1788) doch auch in Einzelheiten benutzt 
hat, Daraui: hatte bereits R. Brotanek in „Die engl. Maskenspiele", 
1902, S. 328, hingewiesen.

2) Herausgegeben, zusammen mit anderen Bruchstiicken, von
H. Liideke unter dem Titel „Das Buch iiber Shakespeare1 ais erstea 
Heft der von Leitzmann und Oehlke veranstalteten Neudrucke (Halle, 
Niemeyer, 1920).
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und Verschiebungen sich die gesamte Entwicklung von Tiecks kiinst- 
lerischen Anschauungen verfo]gen l&Bt. Ais Tieck in jungen Jahren 
jenen nun wieder zuganglich gemachten Kommentar zu Shakespeare 
verfaBte, da war er, trotz „Gotz“  und den ,,Raubern“ , nicht vollig 
vom Sturm und Drang erfaBt; ein „Bodensatz von [Lessingschem] 
Rationalismus“  trennt ihn von der Auffassung Shalcespeares ais eines 
planlos schaffenden Kraftgenies. Auch erblickte er, der grofie Theater- 
freund und spatere Biihnenpraktiker, in Shakespeares Werken stets 
lobendige Buhnenstiicke und keine formlosen Buchdramen. Und 
uberall lobt der jungę Kritiker das MaBvolle, das tlberlegene, Zweck- 
maBige an ihnen. Jetzt schon setzt auch der Vergleich mit Shake
speares Zeitgenossen ein, besonders mit Ben Jonson, Beaumont und 
Fietcher, fiir dereń Bekanntwerden Tieck mehr getan hat ais irgendein 
anderer deutscher Romantiker. Das eigentliche Problem aber bleibt 
fiir Tieck, wenn es auch in der erhaltenen Fassung des Kommentar,-s 
noch wenigen deutlich erscheint, die Frage nach Shakespeares kiinst- 
lerischer Entwicklung. Mit feinem Empfinden f iir d ie Seelenverwandt - 
schaft gewisser Charaktero Shakespeares erblickt er in dereń Wachs- 
tum einen Fingerzeig fiir ihre chronologische Entstehung. Da er 
aber mit diesem an sich gewiB brauchbaren und niitzlichen Kriterium 
hochst subjektiv verfuhr und insbesondere die von dem verdienten 
Malone auf objektiver Grundlage aufgestellte Chronologie gewohnlieh 
ohne geniigende Begriindung beiseite schob, erweist sich seine Be- 
trachiungsweise in ihren tatsachlichen Ergebnissen ais wenig frucht- 
bar. So zeigen sich schon in der Jugend seine kritischen Grenzen, 
und spater steigert sich sein lebenslanger Subjektivismus in philo- 
Jogischen Dingen bis zurn kaum emst zu nehmendcn Eigensinn, indem 
er die umfangreiche, gediegone Arboit englischer Philologen, auf dio 
er sich bestandig stiitzt, kaum anerkennt, unwiderlegliche auBero 
Zeugnisse gering achtet, andererseits aber nicht weniger ais vierund- 
zwanzig schon. damals ais unecht erkannte oder stark bezweifelte 
Drarnen fiir seinen Helden retten will. So darf Tieck mit Ludek o 
(S. 185) zwar einerseits ais „der Vater der deutschen Anglistik“ , 
zugleich aber auch ais „derschlechtesteallerbedeutenden Shakespeare- 
philologen“ bezeichnet, werden.

GegenEnde derneunziger Jahre, ais Tieck durch seine Beziehuugen 
zu den beiden Schlegel mit den asthetischen Theorien der Romantiker 
vertrauter wnrde, vertieft sich seine Auffassung von Shakespeare. 
In einer kurzeń handschriftlichen Uberarbeitung des Kommentars 
aus jener Zeit ist der englische Dichter mehr in der Richtung des 
Schlegelschen Universalismus gesehen. Er ist jetzt sentimental und 
naiv zugleich; seinWesen besteht „nicht blo!3 in seiner Naturwahrheit, 
sondern in einem tiefen Ergreifen des Ganzen“ . Indem er weiterhin 
das gro Be Wort pragt, daB „jedes Kunst werk seine eigene Uhr liabe“ , 
indem er zeigt, daB „jedes Stiick Shakespeares aus einer eigenen, 
schonen, poetischen Stimmung, aus einer eigenen Ansieht der Welt, 
entstanden sei“  und endlich die Anschauung vertritt, daB es „unzu- 
liinglich sei, ihn nur stellenweise schon zu finden", gibt er zwar schóne 
Beweise seiner feinen kiinstlerischen Einfiihlung und echt dichte- 
rischen Begeisterung, legt aber zugleich den Grund zu jenem gefiihr- 
lichen Dberschwung manch spftterer deutscher Shakespearekritik, die 
Shakespeares Unfehlbarkeit in allem und jedem zum unumstoBlichen 
Dogma erhob. In einem anderen Bruchstiick wircl besonders der 
Schlegelsche Gedanke vom Roman, den alle Werke eines Dichters 
zusammon bilden sollen, aufgegriffen und, ganz im Sinne der eben 
angefiihrten Siitze, der Yersuch untemommen, „jene Ansieht. an-
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schaulich z u machen, aus der sich bei diesem grofien Dichter alles, 
selbst das Widersprechendste, zu einem Ganzen vereinigt, und wie 
man ihm daher nicht s nehmen konne, ohne das Gewebe seiner Kunst - 
werke ganzlich zu zerstoren". Und so erscheint denn der englische 
Dichter in dom umfangreichsten Beitrag, den Tieck zu Shakespeare- 
kritik veroffentlichte, in den in echt romantischer Formlosigkeit 
gehalienen „Briefen iiber Shakespeare1' (1800), „ais das Bild alles 
Vollendeten in der Kunst". Tieclcs kritischer Subjektivismus ist hier 
aufs hochste gesteigert. Wiederum ist Friedrich Schlegel sein Lehr- 
meister^wenn er behauptet: ,,Uber Dichter ist es dir nur erlaubt zu 
diehten ; aber Novalis’sche Mystik spricht aus einer Bewunderung, 
fiir uie cne Phanomen© des XJniv©rsums ,,lauter Schauspiele sind, die 
Shakespeare zu schreiben vergessen“ . Auf historischen Boclen findet 
sichTieck zuriick, wenn er auf Grund seiner ftsthetischen Anschauungen 
die seinerzeit noch keineswegs gelaufige Ansicht vertritt, daB die 
Elisabethanische Periode kein barbarischss Zeitalter gewesen sei 
und in gliicklicher Parallele Cervant.es neben Shakespeare stellt, ais 
„die hochsten Bliiten der romantischen Poesie“ . Indem Shakespeare 
das veredelte, was er an prirnitiven Formen vorfand, wird er endlich 
im hochsten Sinne „national“ , so wie die Romantiker, wie Tieck 
selbst, dureh Erneuerung und Veredlung alterer Formen national 
sein wołlten.

Die spatere Shakespearekritik Tiecks — die Beziehungen zu 
Solgers Asthetik (besonders Solgers Definition der romantischen 
Ironie), die Liideke auf ein Mindestmafi zu bringen sucht, konnen hier 
auBer acht bleiben — sind durch seine Tatigkeit ais 'Kritiker an der 
Dresdner Hofbiihne bestimmt. Shakespeares Kraft und Kunst 
wird jetzt zum MaBstab fiir das Konnen der zeitgendssischen Diama- 
tiker, die sich an die Dresdner Bulnie drangen. Shakespeares Freiheit 
in der Behandlung der Form und der ewige Wechsel, in den sie sich 
kleidet, wird aufs neue hervorgehoben und damit der Stab iiber die 
prinzipielle Moglichkeit einer eigentlichen Shakespoarenachahmung 
gebrochen. Auch jetzt finden sich feine Einzelbemerkungn in groBer 
Zahl iiber die aufgefiihrtenShakespearestiicke, und daneben befremden 
wieder ganz schrullige Ansichten. Vor allem aber bemiiht sich Tieck, 
und das ist das bleibende Verdienst dieser seiner letzten Epoche, 
dem Dresdner Publikom und damit allen deutschen Shakespeare- 
freunden, die ihnen bisher so fremde Welt der Shakespeareschen 
Lustspiele zu erschlieBen.

Von hochstem Tnteresse sind die Ergebnisse, zu denen Liideke 
bei seiner Untersuchung der Schlegel-Tieckschen Shakespeare- 
ubersetzung kommt. Festzuhalten ist, daB „Tieck kein einziges Werk 
Shakespeares oder eines von seiner kiinstlerischen Bedeutung selb- 
standig [und yollstandig] iibersetzt hatu, und daB selbst die tJber- 
setzungen des t)Altenglischen Theaters”  und dessen Fortsetzungen 
nicht durchweg von Tieck stammen; Locrine”  wurde z. T. von einem 
Freund iibersetzt, „TheLondonProdigal" vonBaudissin. Auch konnte 
Tieck sich der schonen Friichte der Arbeit Schlegels erfreuen, der auf 
der Sprache Burgers, Schillers und Goethes fuBend in seinen tjber- 
setzungen seinerzeit das Muster einer adaąuaten Sprachform gegeben 
und den Grundeatz von der Ubersetzung ais einer Neuschopfung, die 
unabhangig vom Original wirken muB, aufgestellt hatte. Wahrend 
aber Schlegel, dem kostbaren Inhalt zuliebe, sich nicht scheute, die 
Verszahl des Originals gelegentlich zu iiberschreiten oder Alexandriner 
in groBerer Zahl einzufiihren, hielt sich Tieck stets peinlich an die 
ursprungliche Yerszahl, selbst auf Kosten des getreuen Wortlauts.
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So entstand 1826 die Verbesserung des zuerst 1797—1810 veroffent- 
lichten Sehlegelschen Textes durch Tieck, die den alteren Gelehrten 
so sehr aufbrachte, dali er die spatere Auflage von 1840 wieder 
,,enttieckt“  wissen wollte. Dabei bedoutete aber die Durchsicht 
Tiecks trotz mancher Willkiirliclikeiten zum Teil einen tatsachlichen 
Fortschritt der deutschen Textgestaltung. Schlegel selbst bat dies 
dadurch anerkannt, dali er viele der Tieckschen Andorungen in seine 
fur die Auflage von 1854 geplante Revision stillschweigend wieder 
mit aufnahm — etwa die Halfte der von Tieck im Konig Johann, 
Richard II. und Heinrich IV. 1. Teil gebesserten Verse, wahrend er 
die iibrigen Stiicke ohne weitere Revision wortlich nach seiner ur- 
spriinglichen Ubersetzung wieder abdruckte.

Ganz neu ist die Anschauung, die Liideke iiber Tiecks Mitarbeit 
an den Ubersetzungen seiner Tochter Dorothea Tieck und des Grafen 
Wolf Baudissin vertritt. Wahrend man bisher gewohnt war, besonders 
im Vertrauen auf die Schilderung Gustav Freytags in seiner Skizze 
von Baudissins Leben, den Anteil Tiecks ais ganz unerheblich zu 
betrachten, macht es Liideke wahrscheinlich, ja or erhebt es fast zur 
Gewifiheit, dafi sich Tieck an der Korrektur der ihm von seiner Tochter 
und von Baudissin vorgelegten Entwiirfe mit groBtem Eifer betciligte 
und dal! viole der in gemeinsamer Beratung endgiiltig festgelegten 
Lesarten seinom sicheren Geschmacke zu verdanken sind. Diese 
Ansicht griindet Liideke einmal auf die Beschaffenheit der Hand- 
schriften des Grafen (sie sind zu Dresden in der Sachsischen Landes- 
bibliothelc auf bewahrt; die Entwiirfe Dorotheens sind leider verschollen). 
Diese sind namlich nicht nur mit zahlreichen Varianten und Korrek- 
turen in Tinte durchsetzt1), sondern sehr hiiufig auch mit Bleistift- 
verbesserungen, welch letztere fast immer den dann im Drucke fest- 
gehaltcnen Text bieten. Liideke schlieBt nun, und zwar m. E. mit 
grofler Wahrscheinlichkeit, dafl die Bleistiftnotizen die Erucht der 
gemeinsam vori Tieck, Dorothea und dem Grafen gepflogonen Bo- 
ratungen sind, wobei Tiecks asthetischer Geschmack imd umfassende 
•Kenntnis des elisabethanischen Englisch meist den Ausschlag gegeben 
iiaben diirften. Ganz besonders iiberzeugend wirlct diese Ansicht 
durch eine zweite auffallende Tatsache. Die wonigen Anmerkungen, 
die Tieck der gedruekten Ubersetzung beigab, beziehen sich hiiufig 
gerade auf die von Baudissin mit Bleistift korrigierten Stellen. Es 
scheint also, ais ob Tieck die im Freundeskreis vorgetragenen An- 
schauungen, die zur Annahme eines bestimmten Gborsetzungs- 
vorschlags fiihrten, gleichsam nochmals in aller Offontlichkeit be- 
griinden wollte. Liideke fiihrt zum Beweise seiner These vor allem 
Beispiele aus MaB fiir MaB, Lear, Othello und der Verlornen Liebesmiih 
an (von letzterem hatte Tieck schon 1800 drei Akte iibersetzt, die 
von Baudissin boi seiner spateren Fertigstelhmg der Ubersetzung 
stark beniitzt wurden); es ist aber leicht, an beliebigen Stiicken Ludekes 
Beweisfiihrung zu kontrollieren. So sah etwa die beriihmte, sprach- 
lich hochst. schwierigo Erzahlung des Enobarbus in Antonius und 
Kleopatra II, 194—209 im urspriinglichen, mit Tinte geschriebenen 
Entwurf folgenderma (3en aus, wobei hier aus typograpliischen Griinden

l) Es ist also nicht ganz richtig, wenn W. Kellner in seinem Be- 
richt iiber Ludekes Buch (Shakespeare-Jb. Neue Folgę I 196 (1923/24) 
von „mit Tinte sauber geschriebenen Heften“  spricht. Im iibrigen 
sielit dieser hervorragende Shakespearekenner Liidekes rf’hese ais 
?,unzweifelhaft bewiesen“  an.
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nicht alle kleineren Korrekturen mitgeteilt werden konnen und Durch- 
strichenes in Klammern gesetzt wird:
Enobarbus. (Ich erzahls (melds) Euch)

(Die Bark(e)’ in der sie saJ3, ein)
(Ihr Fahrzeug, wie ein hellpolierter Thron)
Flammt auf dem (Wasser) Strom: getriebnes Gold der Spiegel 
Die Segel Purpur (und voll Duft) duftend, dafi 

(buhlend in Sehnsucht)
(Die Luft) der Wind um sie (drum) buhlte: (silbern alle) heli die

, , Ruder1)
Die naoh der Ęlote Ton Schlag hielten, dafi 
Das Wasser wie sie’s trafen schneller stromt 
Verliebt in ihre Streiche. Doch sie selbst 
(LaBt) (Bringt) jede Sohilderung arm. In ihrem Zelt 
Von goldgewirktem Stoffe (ruht sie) lag sie da,
(Viel schoner ais) (besiegend) jeno Venus die uns zeigt 
Wie Kunst Natur beschamt. (Auf jeder) Zur Seite standen 
(Knabchen) Knaben mit Grubchen, laohelnd hołd wie Amora, 
Und (schwenkten) ihre farbigen Facher seliwenkend, dereń Wehn

durcbgluhte
So schiens, die zarte (Stirn) Wangen (durchgliihte) die (sie) es

kiihlt(e), (u. that)
(Und schuf was es zerstort). Und gab ihr statt zu nehmen. 

Agrippa. (O) seltenes Schauspiel!
Es ist klar, dali aus einem solchen unubersichtlichen Manuskiipt, 

das zum Teil noch wiohtige Wendungen uniibersetzt laBt, nicht in 
den beriihmten ,,Lesestunden“  Tiecks, von denen Gustav Freytag 
berichtet, vorgelesen werden konnte. Dafi es sioh hier um einen 
ievisionsbediirftigen ersten Entwurf handelt, geht gerade aus unserer 
Stelle deutlich hervor, wo unten auf der Seite eine Baudissinsche 
Konjektur zu V. 216 mit Tinte vermerkt steht: “ that yarely from the 
Office?”  From ist unterstriohen, dann mit Bleistift ausgestrichen 
und das richtige framc mit Blei darubergesetzt. Offenbar war hier 
dem Grafen der ganze Ausdruck nicht klar, und er wollte sich erst 
daruber Rat erholen — sei es in einem Worterbuch, sei es bei Tieck 
selbst.

Und nun zu den Bleistift korrekturen in unserer Stelle! Setzt man 
diese ein, so ergibt sich folgender Text, in dem verschiedene der 
ursprunglich mit Tinte durchstrichenen Wendungen wieder autge- 
nommen wurden (Bleistiftdurchstreichungen sind wieder durch 
Klammern angedeutet):
Enobarbus. Ich wills erzahlen.

Die Bark’, in der sie saB, ein Feuerthron,
Brannt’ auf dem Strom: getriebnes Gold der Spiegel,
Die Purpursegel duftend, dalii der Wind (die Wind’) 
Entziickt (yerliebt) nachzog(en). Die Ruder waren silbem, 
Die naoh der Flotę Ton Tact hielten, dafi 
Das Wasser, wie sie’s trafen, schneller stromt 
(Entziickt) Verliebt in ihre Schlag. Doch nun sie selbst, — 
Zurn Bettler wird Bezeiclinung: sie lag da 
In ihrem Zelt, das ganz aus Gold gewirkt,

ł) Daneben am Rande mit Tinte:
(Die Ruder waren silbern) 
Silbem alle Ruder,
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Noch farbenstrahlend er ais jene Yenuw,
Wo die Natur der Malerey erliegt.
(Auf) Zu beyden Seiten (standen) ihr holdselige Knaben,
Mit Wangengriibehen, wie Cupidos lachelnd,
Und bunte Fftcher, (durch) dereń Wehn (schein) durohgliihte,
So schiens, die zarten Wangen, die sie kiihlten 
Anziindend statt zu loschen.

Agrippa. Ihni, welch Schauspiei!
Vergleieht mail diese letztere Form mit den endgiiltigen Text- 

gestaltung in den gedruekten Ansgaben, so bemerkt man sofort, daB 
die Bleistiftversion tatsachlich die endgiiltige Lesart ist, die in einer 
alsZwischenstufe anzusetzendenReinschrift nur noch einige Glattungen 
erfahren hat (Vers 194: ,,erzahlen“  ersetzt durch „berichten“ ; 198 
„silbern11 durch „Silber“ ; 201 ,,Schliig“  durch ,,Sohlag“ , 200 „Cupidos 
durch „Cupido“ , 207 „Und bunteFacher“ durch „Mit buntenFachem“ ). 
Vertieft man sich noch weiter in diese Stelle, so erldaren sich gerade 
durch die versweise Art der Verbesserungen gewisse Harten, die der 
endgiiltigen Lesart anhaften und die in der urspriingliehen Version 
vermieden waren; z. B. Vers 204 jetzt: „jeno Venus wo . . dagegen 
friiher etwas glatter: „jene Venus, die uns zeigt, wie . . Gerade 
aus solchen Nebenurnstanden scheint mir die Richtigkeit der These 
Liidekes am deutlichsten hervorzugehen. Im iibrigen ist Liideke 
maBvoll und gerecht abwiigend in seiner Gesamtauffassung der 
(ibersetzungsmethode. „DenAnteil eines jeden der drei Mitarbeiter 
genau festzustellen ist nicht moglich und kaura notig,“  meint er, 
und von Baudissin erkennt er an: ,,1'ragt man nach dem treibenden 
Geist der ganzen Arbeit, ohne den die Fortsetzung sicherlich nicht 
so rasch und nicht so gut zustande gekommen ware, ohne den auch 
Tieck nicht die Lust zu seiner Arbeit aufgebracht. hatte, so ist es 
unstreitig Baudissin, auf dessen Schultern das Hauptgewicht ruhte 
und dem dńs Verdienst gebiihrt11. Jedenfalls aber, und das ist der 
letzte SchluC, den ich mit Liideke aus al! seinen Erorterungen und 
■ dem angefiilirten t)bersetzungsbeispiele ziehen mochte, diirfen wir 
bebaupten, daC die auf Grund Von Freytags Autoritat vielerorts in 
Miskredit geratenen Satze, die Tieck seiner Lbersetzung ais Nach- 
wort mitgab, buchstablich wahr sind: „Was man an unserer Arbeit 
aussetzen kann, ist gewifi nicht aus Nachl&ssigkeit oder Ubereilung 
entstanden; oft brachten wir eine Stunde damit zu, drei oder vier 
Verse einer schwierigen oder dunklen Stelle in Ordnung zu richten, 
schufen und verwarfen unendlich viele Ausdriicke und Versuche, wenn 
der Ubersetzer schon auf seinem Zimmer langst vorher die Aufgabe 
von allen Seiten bedacht zu haben glaubte.11 Und mit grol-lerem Rechte, 
ais wir bisher dachten, darf sich die ldassische deutsche Shakespeare- 
Ubersetzung die „Schlegel-Tiecksche“ nennen.

Dresden. Wal ther  Fischer.

EINE NEUE SHAW-MONOGRAPHIE1).
G. B. Shaws unbestrittene Anerkennung ist von jirngem Datum: 

eigentlich haben ihn erst die beiden letzten grofien Btihnenerfolge 
(„Zurtick zu Methusalem“ und „Die heilige Johanna“ ) in England 
an die erste Stelle geriickt, und die emuchternden Erfahrungen 
im Weltkriege haben vollig dazu beigetragen, dali das Verst&ndnis 
fiir S)iaw's Art, die Welt zu sehen und zu schildern, allgemein geworden *)

*) J. C. Collis: Shaw. London 1925. Jon. Cape, 5/ —
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ist. Man yerfallt sogar schon in das andere Extrem der blinden 
Vergotterung; Collis bemerkt spottisch aber zutreffend, es sei nur 
eine Frage der Zeit, bis Shaw zum „Klassiker11 avanziert und in 
den Schulen gelesen wird. leh glaube, daB wir in Deutschland schon 
so weit halten; die Schiller der obersten Klassen, die die verschiedensten 
Stiicke Shaws im Theater gesehen und nicht yerstanden haben, 
iiuBern wohl iiberall den Wunsch, daB der Englischlehrer mit ihnen 
Shaw lese, und so wird es vielen Lehrern willkommen sein, wcnn 
er auf eine einfiihrende Monographie iiber ,,G. B. S.“  verwiesen wird. 
In deutscher Sprache steht leider auBer der vortrefflichen, aber natur- 
gemaB yeralteten Biographie von J. Bab nichts Zusammenfassendes 
zur Verfiigung, aber um so reicher flieBen die englischen Quellen; 
zu den bekannten Werken von Henderson und Chesterton sind 
in letzter Zeit folgende wertyolle Biicher hinzugekommen: H. Duffin, 
“ Quintessence of Bernhard Shaw” , Whitehead, “ Shaw Explained” ’ 
und das obenerwahnte Werk, von dem nim die Rede sein soli.

Collis geht ais Irlander an die Bcschreibung seines groBen Lands- 
nianns; aus dem intuitiven Verstandnis der gleichen Rasse erwuchs 
ihm das Bild des Dichters seit jenen Jugendtagen, da ihm der — un- 
bekannte — Dichter von “ John Bull’s Other Island”  zum Kiinder 
der innersten Sehnsucht des Volkes geworden war; an seine irischen 
Landsleute wendet er sich denn auch in erster Linie; noch teilt 
Shaw das Schicksal eines jeden Propheten im Vaterlande; dort 
veriibolt man ihm noch manches bose Wort und will es nicht ver- 
zeihen, daB er in englischer Sprache schreibt und — beriihmt ge
worden ist. Aber auch in England ist das Bild — nach entgegen- 
gesetzter Richtung -- yerschoben: kritikloses Lob wird ihm zuteil, 
sogar die Kirche und die Sozialdemokratie zollen ihm Beifall, und 
allgemein wird die Ansicht laut, Shaw sei milder, frommer geworden; 
die idealisierende Aureole des ,,Klassikers“  schwebt drohend iiber 
seinem Haupte; dieser vermeintlichen “ respectability”  gegeniiber 
betont Collis mit Nachdruck, daB Shaw derselbe feurige, lcompromiB- 
lose Reyolutioniir geblieben ist, der er von Jugend auf war, die 
Mensohen nur sind allmahlich so von seinen Ansichten und Be- 
strebungen beeinfluBt worden, daB ihnen das heute milde scheint, 
wovor sie sich fruher entsetzt haben. Der auBere Schein triigt: 
„Einst war sein Bart rotgliihend vor Zorn, jetzt ist er weiBgliihend 
vor Emporang.“

Sogar Shaw selbst gegeniiber muB Collis das geistige Bild seines 
Dichters zurechtriicken; dies scheint ihm dort notig, wo gewisse 
Aufierungen im Widerspruch zu der sonstigen Einheitlichkeit und 
Folgerichtigkeit Shawschen Denkeńs stehen. Ein solcher Fali ist 
der Anhang zu „Mensch und tlbermensch“ , das „Handbuch fiir 
Revolutionare“ , wo Shaw, einen Unterschied zwischen Evolution 
im Sinne Darwins und fortschreitender Menschheitsentwicklung 
konstruiert, die erstere anerkennt, die letztere leugnet. Shaw hat 
diese pessimistische Ansicht selbst in „Zuriick zu Methusalem“ 
widerlegt.

Mit dem vierten Abschnitt beginnt der Verfasser das Charakter- 
bild des Dichters zu zeichnen. Trotz der groBen Begabung fiir schritt- 
weise theoretische Deduktion ist nicht die Logik, sondern das pro- 
phetische Ahnungsvermogen die Grundlage der Dichterpersonlichkeit 
Shaws; er ist Hellseher, Mystiker, und der Glaube, fiir den er ein- 
ateht, ist die Annahme einer ,,Lebenskraft“  (“ Life Force” ), die hinter 
den Erscheinungen sich auswirkt. Sie, der einzige Gott Shaws, 
ist weder allmachtig noch allwissend, strebt aber durch ihre eigenen
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Geschopfe diesem Ziele zu; sie tastet sich iiber Versuch und Irrtum 
weiter; ihr letzter Versuch war der Mensch, aber auch er stellt viel- 
leicht nur einen Irrtum dar. In jedem von uns ist diese Lebenslcraft 
ais „Triebkraft“  oder „Gottliehkeit“  zu ihren Zwecken wirksam, 
und Shaw zitiert geme Hamleta Worte,

„DaB eine Gottheit unsre Zwecke formt,
Wie wir sie auch entwerfen.“

Auf diese Stimme der GSttlichkeit in uns zu horen, soli uns oberstes 
Sittengesetz sein; sio ist im Edelsten wie im Niedrigsten, in der 
HI. Johanna wie in Blanco Posnet wirksam. Auf die Frage des 
Dauphins: ,, Warum kommen diese Stimmen nicht auch zu mir?“ 
antwortet Johanna: „Sie kommen auch zu Dir, aber Du horst sie 
nicht.“ Denn diese Stimmen lconnen uns nicht erreichen, „wenn 
wir blind und taub bleiben gegenuber den Stimmen und Visionen 
der unbarmherzigen Macht, die uns schuf und uns vemichten wird, 
wenn wir sie miBachten.“

Ein Denker, dem so das ganze Weltgeschehen zum Symbol 
der stufenweisen Evolution des Gottlichen geworden ist, kann wohl 
ein launenhafter, inkonsequenter, aber niemals ein destruktiver 
Schriftsteller sein. In der Tat halt in Shaws Gedankenwelt die auf- 
bauende Tatigkeit der zerstorenden das Gleichgewicht; im Riick- 
blick auf die lange Reihe seiner Dram en erscheint sein Lebenswerk 
von folgerichtiger Einheitlichkeit: der visionare Glanz seines „Me- 
thusalem“  ist in zahlreichen friiheren Dramen schon vorgeahnt; 
das Thema von „Haus Herzenstod“  spricht fast aus jeder Aufierung 
des Journalisten Shaw; die majestatische Wahrheit der „HI. Johanna1' 
ist eine Weiterentwicklung der Grundidee von „Casar und Cleopatra"; 
seine hochsten Ideen finden sich im embryonalen Zustande schon 
in seinen Jugendromanen und in den Werken „Die Quinteśsenz 
des Ibsenismus“  und „Der vcllkommene Wagnerianer“ . Diese 
Zielstrebigkeit seines Denkens aber beruht, wie oben angedeutet, 
nicht auf den Erkenntnissen des Moralisten, sondern auf denen des 
Naturhistorikers, der auf die natiirliche Evolution alles Geschaffenen 
vertraut und dahor auf die den Menschen regierende Stimme der 
Gottlichkeit. Jeden (auch die Kinder) nach seinem inneren Lichte 
gewahren zu lassen, ist die Pflicht des Weisen; ihm eignet Vertrauen 
auf die Macht des Gewissens, Glauben an die Wirksamkeit der “Life 
Force” . IJnd, ais echter Protestant, stutzt er diese Weltanschauung 
geme mit Bibelspriichen (z. B. Apokalypse Kp. 23, Vers 11).

Aus dem Gesagten ergibt sich Shaws Stellung zur Schule; er 
lehnt sie bekanntlich in Bausch und Bogen ab und verlangt, daB 
Eton, Harrow, Oxford und Cambridge dem Erdboden gleichgemacht 
wiirden; alle diese Anstalten seien bloB Brutstatten fiir Vorzugs- 
schiiler, von denen man nachher nie wieder etwas gehort hat; die ver- 
friihte Aufnahme von Wissenstatsachen hat sie vor ihrer Reife auf 
immer gelahmt; die Jahre zwischen 30 und 40 sind vielmehr die fiir 
Studium und Lekturę geeigneten, jeno Zeit also, in der sich in jedem 
von uns in yolliger Freiheit Geist und Gewissen entwickelt haben 
konnte. Lesen, Schreiben und Rechnen sei das einzige, was der 
Mensch vor dem DreiBigsten aus Riiclcsicht auf das Zusammenleben 
im Staate zu lernen liabe. Mit immer neuen Ausbriichen des Zornes 
kehrt er sich gegen das widernatiirliche Vorgehen, „daB die Unwlssen- 
den und Gedankenlosen, die Dummen und Grausamen, die Niedrig- 
gesinnten der Kinder sich bemachtigen, sie in ein Gebaude pfeiohen, 
Katarakto von Scheinwissen iiber sie ergieBen, sie mit moralischen
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Lehren umgeben, welche die Menschen selbst erdacht haben, sie mit 
Traditionen vollstopfen, durch Aberglauben blenden, ihre wahren 
Instinkte und Gedanken auf jede Weise unterdriicken.**

Noch tiefer in die Personlichkeit des Dichters dringt das 7. Ka
pitel; wie jeder geniale Menseh, so besitzt auch Shaw eine Vielheit 
von Personlichkeit, er ist ais Kritiker, ais Humorist, ais Dichter, 
ais Dramatiker, ais Redner u. dgl. ein anderer, und nicht selten 
kreuzen sich diese Personlichkeiten in einem Werke und verwirren 
unser Urteil. Am wenigsten Beifall zollt Collis dem „witzigen** 
Shaw; der „Witz** des Dichters sei sehr iiberschatzt worden, und 
seine unbezahmbare Sucht, uns immer wieder und urn jeden Preis 
zu Lachen zu reizen, habe viele Szenen seiner Stiicke verdorben, 
''■dolo  ̂kluge Gedanken bis zur TInkenntlichkeit iiberspitzt oder 
verstiimmelt. TJm so hoher steht ihm der Dichter und der Agitator 
Shaw. Die mystische Entriicktheit des Dichters, die so maneher 
Szene ihre hinreiBende Wirkung verleiht, wird an „Candida**, „Menseh 
und Ubermensch**, der „HI. Johanna*', vor allern aber an don’ Drama 
„Zuriick zu Methusalem“  ins Licht geriickt. Fiir den kontinentalen 
Leser werden auch die Bemerkungen interessant sein, die von dem 
Redner und Agitator handeln und auf den ungeheuren FleiB, die- 
souverane Sachkenntnis, das unangreifbare Tatsachenmaterial ver- 
weist, die sich hinter den Spafien und Schrullen des gefurchteten. 
Volksredners und Debatters nur notdiirftig verbergen.

Das nachste Kapitel ist der Kunst des Dramatikers gewidmet; 
Shaws Dramen beruhen auf dem Dialog, und da fiir den modernen 
Menschen der Meinungsaustausch das Wesen jedes Theaterstiickes 
ausmacht und Shaw dank seiner Rednererfahrung den Dialog meister- 
haft beherrscht, so liegt darin eigentlich der Erfołg seiner Stiicke 
begriindet; denn sonst konnte “ Getting Married” nicht das meist- 
gespielte seiner Stiicke sein. Wie der Dialog, so ist auch die Charakter- 
zeichnung ein Niederschlag wirklichen Erlebens, wobei die Lebens- 
echtheit seiner Personen an Beispielen aus „Major Barbara1*, „Der 
Arzt am Scheidewege11 und „John Bulls andere Insel“ nachgewiesen 
wird; das gleiche beweisen die niichtem-sentimentalen sowie die 
poetisch-visionaren unter seinen Erauengestalten, ja, es trifft sogar 
fiir seine pseudo-historischen Eiguren zu, denen der Dichter das 
Feuer seiner eigenen Lebenskraft einzuhauchen pflegt. Shaws 
Dramentechnilc gleicht etwa der Moliśres, der in seinen Lust- 
spielen gleichfalls ein Stiick Leben einfangt und der uns gem 
Konversation statt Handlung bietet. An Stelle der Handlung tritt 
die Situation.

Bei diesem Passus findet sich folgende interessante Fufinote- 
Shaws: „Die Aufgabe des Dichters ist, eine Situation zu ersinnen, 
die zweite, zu ihr hinzufiihren, die dritte, von ihr, so gut es geht,. 
wegzukommen. Er beginnt mit dem Ende des 2. Aktes, arbeitet sich 
zum 1. Akte zuriick sowie weiter zum 3. Akte vor, der oft nur ein 
Verlegenheitsgebilde ist . . . Diese Formulierung paBt auf den ,Kauf- 
mann von Venedig‘ ebenso wie auf viele meiner eigenen Stiicke11. — 
Die nun folgende ausfiihrliche Analyse von „Major Barbara11 dient 
dazu, die Kunst zu zeigen, mit der Shaw eine Fiille von Ideen in 
der Handlung eines Aktes zu symbolisieren vermag, und die wahre 
Bedeutung des Mr. Undershaft darzulegen. Der Schlufi dieses langen, 
aufschlufireichen Kapitela beleuchtet die visionaren Tiefen des oft 
mii3verstnndenen Kriegsstiickes „Haus Herzenstod11.

Wiewohl Shaw versichert hat, daB er um der Kunst willen keine 
einzige Zeile geschrieben hatte, ist er doch seiner Yeranlagung nach
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den Stilkiinstlern zuzurechnen; dies wiirde sich noch deutlieher 
zeigen, miifite Shaw nieht aus polomischen Griinden die Tendenz 
dem Stile voranstellon. Collis unterscheidet drei Stile: 1. die Sprache 
der Vorworte, dereń Charakter gedrangte Eindringlichkeit ist, ein 
oft atemloses Hasten nach der SchluBfolgerung, die dem Leser 
kaum Zeit liiBt, die Glieder seiner Schliisse ruhig durchzudenken;
2. die Sprache der Stiicke, eine brillante Rhetorik, die dem Schau- 
spieler leicht von den Lippen flieBt, wofiir die Zeltszene in der 
,,Johanna“  ais bestes Beispiel angefiihrt ist; und 3. die nurgelegent- 
lich, in gehobenen Augenblicken auftauchende Sprache der Mystik, 
wie sie etwa aus der SchluBszene von „Zuriick zu Methusalem“ 
wie aus iiberirdischen Hohen ertiint.

-Oas 10. Kapitel beschaftigt sich mit der vielgeriihmten „Origi- 
nalitat“  des Diehters. DieOriginalitat des Genios ist nie eine absolute, 
sie besteht vie)mehr in der Wiederaufnahme und Weiterfiihrung 
alter Ideen. Dadurch begegnet. er sich zuweilen mit gleichzeitigen 
anderen Genies in den gleichen Ideen, ohne daG eine Beeinflussung 
stattgefunden hat, denn alle schopfen ja aus dem gemeinsamen 
geistigen Kulturbesitz. So finden wir auch bei Shaw eine ganze 
Rcihe von Ideen, die er mit Samuel Butler, Nietzsche, Ibsen und 
Tolstoy gemein hat; und doch ist Shaw selbstandig zu den gleichen 
Vorstellungen gelangt, wie die genannten Zeitgenossen. Nur eineni 
einzigen Mannę ist Shaw verpflichtet: seinem Freunde William 
Morris, dessen “ News from Nowhere”  bereits Shaws Ansichten 
iiber Kinder, Erziehung, Ehe, Verbrecher und Kommunismus vor- 
wegnimmt.

Hat Shaws Lebenswerk Anspruch auf dauernde Anerkennung? 
Collis bejaht die Frage: Shaw hat ais Dichter Schonheit geschaffen, 
und Schonheit im Kunstwerk ist unvergiinglich. Aber auch ais 
unverfalschte Sittengemalde unserer Zeit werden seine Werke 
dauernd die Menschheit fesseln, wie es die Sehriften Sheridans, 
Rousseaus amd Voltaires noch heute tun, mag auch der Ideengehalt 
veraltet sein. Und eine dritte Biirgschaft fur Unsterblichkeit ist, 
der leidenschaftliche Ernst und die Kraft der Uberzeugung, die 
seine Schopfungen beseelen; kiinftige Geschlechter werden Shaw 
lesen, auch wenn sie seine tjberzeugungen nicht teilen sollten, so 
wie sie Miltons ,,Verlorenes Paradies“ lesen werden, auch wenn 
ihnen der Glaube fehlt.

Das SchluGkapitel fiihrt uns den familiiiren Shaw des nahoren 
IJmgangs vor Augon, den schlichten, scheuen, hilfsbereiten Menschen, 
dessen liebenswerte Ziige schon St. John Ervine in seinem schonen 
Buche “ Some Impressions of My Elders”  vor Jahresfrist geschildert 
hat. Wir lesen auch hier von dem derb gesunden Lachen, das doch 
nur die Flucht des verzichtenden Weisen aus der Welt mit ihren 
Greueln ist; wir horen von der milden Ausgeglichenheit des Philo- 
sophen, der sich ais Werkzeug der geheimnisvollen Lebenskraft 
erkennt, und fiir den der Tod daher keine Schrecken hat; weiG er 
doch, daG er die hochste Aufgabe des Lebens erfiillt hat, der Stimme 
der Gottlichkeit durcli Arbeit fiir die Gegenwart zu gehorchon. 
Was immer wir dem Denkor und Kiinstler Shaw verdanken, das 
giitige Menschentum seines Wesens, die gerade Linie seiner Ent- 
wicklung ist das groGte Kunstwerk, das er geschaffen.

Prag. E. Rosenbach.
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U as Buch von Spies stellt, in erweiterter Form, einen Vortrag 
dar, der vom Verfasser auf dem 19. Neuphilologentag in Berlin ge- 
halten Wurde, und iiber den boreits Fritz Karpf in Heft 4 der Neueren 
Sprachen 1924 p. 348— 350 kurz berichtet hat. Vorangegangen 
war ein Greifswalder Seminar-Auszug des Verfassers iiber „Die 
englische Sprache und das neue England“  Februar 1921. Die Um- 
gestaltung des Titels gegeniiber dem Seminar-Auszug bei gleichem 
Inhalt deutet darauf hin, daB der Verfasser bestrebt ist, sich genauer 
mit der łorderung der „Kulturkunde“ auseinanderzusetzen.

Das Buch gibt aber nicht eine Darstellung der Kultur im neuen 
England, man findet nur eine knappe allgemeine Einleitung „Ge- 
schehmsse undldeen 1880— 1920“ , es ist im iibrigen ein Buch Ober 
Sprache im neuen England, „da es sonst ein ,Erkenntnisroman‘ 
geworden ware. Darauf ist durchaus der Nachdruck zu legen 
daB Verfasser sich „iiberhaupt bis in die von den Geisteswisśen- 
schaftlem noch ziemlich allgemein verponte Moderne vorgewa"t“ 
hat. Er sagt sehr richtig, daB wir hóchstens erst am Anfanęj einer 
zuriickflutenden Bewegung der wissenschaftlichen Auffassung 
stehen, dereń Ende erst in Jahrzehnten erreicht sein diirftel

„Religion und Hellenismus, die Angelpunkte viktorianischer Welt- 
anschauung, wichen einem Modernismus und der Realitat des Lebens“ 
ist der Leitgedanke der „Ali gemeinen E inlei t u n g“ . Aber Rosę Macaulay 
sagt sehr richtig in ihrem anschaulichen Zeitgemalde “ Told by an 
Idiot” (Tauchnitz): “ you may find attributes to differentiate any 
period irom any other” , und weiter: “ all generalisations are wronę” . 
Doch bleibt dieser Einschnitt um etwa 1880, von dem R. Macaulay 
auch ausgeht, sicher bestohen, ais die Grenze zweier Zeitalter, und 
der Verfasser laBt nun, mit etwas kaleidoskopartiger Schnelligkeit, 
verschiedene charakteristische Erscheinungen Revue passieren.

Wertvoll ist ein Hinweis auf solche Sammelwerke wie die voll- 
standig umgearbeiteto Auflage der “ Encyclopaedia Britannica”  mit 
den wertvollen Erganzungsbanden 1922. Vielleicht ware ein Hin
weis auf die auch fiir Deutsche gewahrten erleichterten Bezugs- 
bedingungen der billigen Ausgabe arn Platz gewesen. England besitzt 
neuerdings, seit Januar 1925, auch eine bisher fehlendeFachzeitschrift 
“ The Review of English Studies” : a Quarterly Journal of English 
Literaturę and the English Language, edited oy R. B. McKerrow, 
Litt. D. (London, Sidgwick & Jacnson). Von den genannten 
Worterbiichern erfiihrt das ganz ausgezeichnete, voliig sełb- 
standig bearbeitete Pocket Oxford Dictionary aber bei weitem mcht 
die Wiirdigung, die ihm gebiihrt, wenn es mit den Worten: „sehr 
up to datę (Kriegsworter) usw.“  abgetan wird (an dieser und anderen 
Stellen kommt doch noch oft der urspriingłiche „Auszugscharakter“ 
des Werkes, das “ stippling”  des Verfassers, zum Vorschein, das die 
Lesbarkeit erschwert). Dieses kleine Worterbuch ist schlechthin 
unentbehrlich fiir den Anglisten; (auch das “ desk-book of idioms” 
von Vizetelly and Bekker, Funk & Wagnalls New York and London 
1923 (jf 2,00) wird mit Recht scharfer herausgehoben; daneben ware 
auch zu erwahnen: “ A  Dictionary of English Phrases”  by Albert 
M. llyamson. London, Routledge & Sons 1922). Ein Blick in das 
Pocket Oxford Diet. hatte Verfasser z. B. belehrt, daB das auBer- 
ordentlich haufige moderne “ stunt”  auch wirklich aus dem U. S. sl. 
f-.tammt. R. Macaulay braucht das Wort a. a. G. p. 228 in noch etwas i)

i) B. G. Teubner. 1925. XV u. 216 S.
Die Neueren Sprachen. Bd. XXXIV. H. 2.

k u l t u r  u n d  s p r a c h e  i m  n e u e n  E N G L A N D 1).
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anderer Bedeutung. Man vergleiche iibrigens, was das 1925 bei 
George Routledge erschienene Buch: “ Soldier and Sailor Words 
and Phrasea” , von E. Fraser and J. Gibbons dariiber sagt: “ Stunt” : 
usod in the Services in the War colloąuially for anything special 
or elaborate, any operation, demonstration or display, an engagement, 
action, raid, etc. In particular and primarily an Air Porce word for 
trick-flying or anything difficuit and at the same time showy. Ori- 
ginally American1) college slang dating from about 40 years ago. 
The innumerable applications of “ stunt” , often in good humoured 
contempt, really depend for meaning on the context.”  Vgl. auch 
den Romantitęl “ Lady Sheba’s Last Stunt”  by William Caine 
(Tauehnitz). In einer neuen Bedeutung wurde es gebraucht von Lady 
Cynthia Mosley (Tochter von Lord Curzon), die in einer Rede auf 
dem London Press Club ausfiihrte: “ she was afraidthat guests of the 
Press Club were placed in two categories —  those who had established 
a reputation and those who were the latest “ stunts”  . . I don’t look 
upon myself as a stunt at all.”  (Manch. G. D. 12. 10. 1925 p. 5/5.)

Zu der allgemeinen Einleitung ware vielleicht noch nach- 
zutragen, daB eine gute Illustration zu dem erwahnten Zuriicktreten 
des kirchlichen Einflusses auch die Erscheinung ist, daB die grtifieren 
Stadte jetzt die offizielle Bezeichnung “ city” erhalten ohne Riick- 
sieht darauf, ob es Bischofsstadte sind, eine Erscheinung, die auch 
in den 80er Jahren einsetzte (Birmingham seit 1888; neuerdings 
bemiiht sich Salford darum).

Auf die allgemeine Einleitung folgt sodann eine kurze sprach- 
liche Einleitung. Ich kann mich nicht der Ansicht des Verfassers 
anschliefien, daB die englische Sprachentwicklung neuerdings eine 
Art „Parałlolvorgang zur Uberstiirzung der Ereignisse und Ideen 
auf anderen Gebieten des Lebens“  bedeute; diese Auffassung 
scheint mir etwas zu sehr unter dem Eindruck der Kriegsjahre 
entstandon. Ich mochte das fiir eine Untersohiitzung der irn 
Volke lebendon Triebkrafte halten, die sich in den Dezennien 
vor dem Kriege in genau derselben Intensitat geaufiert haben — 
nur nicht so an die uns faBbare Offentlichkeit gelangt —  und friiher 
nicht so beobachtet worden sind. Die „Fiille der Quellen“ , von der 
Verfasser spricht, fliefit allerdings, je mehr den letzten Jahren zu, 
desto reichhaltiger; das ist aber ein Segen und gibt einern erst die 
richtige Einstellung zur Vielseitigkeit der Sprachentfaltung! Man 
sehe nur z. B. einmal in ein modernes deutsches Mundartenlexikon 
und tauche unter in den Fluten des sprachlichen Ausdrucks, um einen 
ehrfiirchtigen Begriff davon zu bekommen, und vielleicht auch von 
der Anschauung, man habe es mit Ausdriicken „der Gosse“  zu tun, 
abzukommen, einer Anschauung, die man eigentlich nur Dilettanten 
zutrauon sollte, aber erstaunlich oft findot.

Nach den Einloitungen weist Verfasser im ersten  H au p tte il 
nach, Wo das neue England zu finden ist. Es ist vielleicht nicht 
uninteressant, zum Kapitel „Irland“  nachzutragen, daB Prof. 
Douglas Hyde (der bekannte Dichter und Professor fiir modeme 
irische Literatur am University College Dublin) auf dem letzten 
“ Celtic Congress” in Dublin Juli 1925 u. a. erklarte: „sie Mtten die 
irische Sprache in fast allen Schulen der 26 Grafschaften mit Erfolg 
eingefuhrt.“  (vgl. auch die Sondemummern 2 und 3 ,,Irland“  des 
Manchester G. Commercial 1923: Prof. Donoyan iiber “ The Irish

l) Vgl. auch “ Babbitt” by Sinclair Lewis (Tauehnitz) p. 22 “ still 
doing the sassiety stunt”  und sonst z. B. Galsworthy: Skin Gamę p.88..
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Schools” und D. Hyde: “ The Irish Language movement” ). 1922 
wurden 250 Zentralstellen geschaffen, an denen irischer Unterricht 
an Lehrer erteilt wurde. (Vgl. neuerdings den Artikel von Prof. 
Corcoran “ Irish langnage in the Irish schools”  in “ Studies” : an 
Irish Quarterly Review XIV, 55 (1925). Lo. B. Herder).

Was in Irląnd in den Schulen erreicht scheint, schwebt natiirlich 
auch den echten Wallisern vor.

Auf dem oben erwahnten Celtic Congress fiihrte der Vorsitzende 
E. T. John aus, es gelange ihnen immer mehr, auch englischen 
Kindem das Wallische beizubringen.

Der Red ner wieś auf den groBen Prozentsatz Zweisprachiger in 
manehen Grafschaften von Wales hin: In Carmarthenshire 72% und 
in den Grafschaften Anglesey, Camarvon, Cardigan und Merioneth 
so gut wie 62 % 1). Verfasser nennt Wales irrtumlich durchweg 
reichstreu . Doeh derselbe E. T. John sagt: “ they tentatively 
met at Birkenhead in September 1917, to consider the feasibility 
of creating an organisation effecting the reunion of the Celtic 
nations at home and abroad . . .; politically, what Ireland bad 
brought about should be eąrally feasible for Brittany, Scotland, 
and Wales, and at infinitely smaller cost.” Vgl. auch dazu Dibelius I 
p. 29: „Es gibt eine starkę TJnabhangigkeitsbewegung im Lande, 
welche aus Wales wieder ein selbstiindiges Eiirstentum mit selb- 
standiger Verwaltung machen will.“

Zur “ Isle of Man” p. 25 ware vielleicht ein Hinweis auf Hall 
Caine und sein Werk, besonders auf “ the Manxman” (Tauchn.) 
am Platze gewesen. (In vol. II p. 152ff. findet sich eine Beschreibung 
von Tynwald Hill und von der Feierlichkeit). Uber die Tatigkęit 
einer “ London Manx Society11 vgl. Manch. G. D. 5. 10. 1925 p. 11/2.

Bei “ Schottland” vermiBt man einen Hinweis auf die scheinbar 
noch wenig bekannte „Schottische Renaissance“ . Vgl. dariiber 
z. B. Times Lit. Suppl. 1926 p. 8 und besonders Denis Saurat, der 
seinen Artikel “ Le groupe de La Renaissance Ecossaise” mit den 
Worten schlieBt: «I1 va falloir veiller k ce qui se fera en Ecosse» 
(Revue Anglo-Amśrifaine 1/4 p. 295ff. 1924). Von den drei Organen 
der Bewegung war “ The Scottish Nation”  in ihren Anfangen be
sonders politiEch. «L’idće centrale qui a groupe plus de cinąuante 
ścrivains . ..  est 1’idśe de Vautonomie ecossaise* heiBt es bezeichnender- 
weise auch hierl

Den Ausbreitungstendenzen des Englischen gegeniiber stellt 
Verfasser sodann die Hemmungen und Widerstande. Da sind zuerst 
die Lander mit zweisprachiger Bevolkerung, Sudafrika und Canada, 
Zur Stellung des Burischen oder “ Afrikaans”  vgl. auch den Artikel 
Deutsche Allgem. Ztg. 4. 7. 1924 sowie Manch. G. 15. 7. 1925 p. 7/4 
und 9. V. 1925 p. 10/3, der von einer Verfassungsanderung gegen- 
iiber 1910 berichtet: “ The object of the amending bill is to remove 
the doubt as to whether the Word ‘Dutch’ includes Africaans as well 
as the Nederlands forms with a view to adopting Africaans for 
statutes and similar purposes”  (vgl. dazu auch das Eingesandt 

Afrikaans”  von P. Geyl Institute of Historical Research London 
in der Nr. vom 13. V. 1925 p. 16/3).

Weiterhin mu (.i die Verwendung des Englischen durch Sprach- 
trager der verschiedensten Rassen und Zonen Veranderungen der

Ł) Vgl. auch den Artikel: The Welsh Language’s Struggle, 
Teachers’ Views. The Position in Flint and Denbigh M. G. D. 9/10: 
1925 p. 17/5.

8*



116 Kultur und Sprache im neuen England.

Sprache zur Folgę haben: Babu-Englisch1) in Indien. Verfasser 
erwuhnl, daB man in England gewisses Interesse am Babu-Englisch 
nimmt. Man vgl. dazu Manch. Guardian Daily 22. V. 1925 p. 7/7 
“ Babu-English is a common source of amusement to the English- 
man . . ®).

Von hervorragender Wichtigkeit ist sodann die Sonderentwicklung 
des am erikanischen E nglisch . Mencken in seinem groflen 
Werk sagt iiber die Zukunft der beiden Sprachen: “ Maybe the end 
will be two dialects, —  standard English for pedants, and American 
for the world” ! Verfasser scheint sich der Ansicht Menckens iiber 
die Aussichten des Amerikanischen anzuschlieBen. Anderer Ansicht 
sind z. B. Kruisinga: English Studies Nr. 2, 1925 p. 42 (“ it will 
not be thought worth refuting even” ) und Jespersen: “ Litteris” 
Vol. II March. 1925 p. 6: “ it is much morę seientific to speak of 
two varieties of the same language” . DaB es aber gegenseitig dauemd 
zu MiGverstandnissen kommen kann, erscheint jedenfalls sicher. 
Vielleicht flieBen uns in Europa eben docli zu wenig Quellen, ais 
daB alle ein klares Bild iiber die wirklichen Unterschiede bekommen 
konnten. Immer mehr macht sich der Mangel an einem wirklichen 
„amerikanischen11 Worterbuch fiihlbar. Neuerdings entnehme ich 
amerikanischen Blattern, daB Prof. Craigie aus Oxford dabei ist, ein 
umfassendes Worterbuch der amerikanischen Sprache im Lande selbst, 
in Chicago, zusammenzustellen. Auch die Zeitschrift “ American 
Speech” 1/1 p. 59 berichtet dariiber. Es wird vom Verfasser mit 
Becht betont, welche Wichtigkeit dem amerikanischen EinfluB 
und zwar auf das britische Englisch einerseits, auf das Kanadische 
andererseits zukommt. Vielleicht ist er noch etwas zu zuriickhaltend 
in seinem Urteil iiber den groBen Umfang und die Bedeutung dieses 
Einflusses auf das britische Englisch. Benutzt doch z. B. Galsworthy 
schon Amerikanismen ais Titel seiner Stiicke, z. B. “ The Skin Gamę” 
1920. Galsworthy hat allerdings sehr inoderne Ideon iiber die eng- 
lische Sprache und ihre Entwicklungsinoglichkeiten, auch durch 
Aufnahme von Worten „der StraBe11!

Natiirlich straubt sich alles in England gegen diese machtige 
Welle (daB auch politischer Gegensatz hier hereinspielt, wird vom 
Verfasser betont) und stimmt Wohl allgemein dem ehrwiirdigen 
F. Harrison bei (der 1923 ais 92jahriger typischer Viktorianer starb) 
(Mencken p. 162): “ Bolshevism is ruining language as well as society” ! 
Einer der von ihin beanstandeten Amerikanismen, vor dem er seine 
Landsleute warnt, ist “ to bo up against” , das vom Pocket Oxford 
Diet. ohne Bemerkung gegeben wird. Vergangenes Jahr hórte ich 
einenOxfoi'derProfessor seine auslandischenSchiiler dementsprechend 
davor warnen, mit dem Resultat, clafi er etwa zehn Minuten danach 
es selbst gebrauchtel

DaB die amerikanischo Filmindustrie in England domimert, 
ist aus den Zahlen zu ersohen, die neuerdings Manch. G. Daily
1. VII. 1925 p. 8/4 gegeben wurden: “ America with its 20000 picture-

J) Interessant auch der Hinweis auf die vielen Worte auf . . 
“ -ibility” in einer Redo Lord 01ivier’s, die aus einem offiziellen 
indischen Schriftstiick zitiert waren (vgl. Manch. G. D. 13. 7. 1925 
p. 5/7).

2) Neuordings Boispiole in der Wiirdigung Curzons durch Sir 
łan Malcolm in der Juli-Nr. der Quarterly Review: “ in our age we 
out corns”  und “ the Horrable Lout”  statt “ Honourabie Lord” . 
Vgl. auch die “ Babu dialogues”  bei Anstey.
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houses, as against our 4000, and its annual export of enongh negatiye 
and positive film to girdle the World, has almost throttled the kinema 
industry of Europo” . Aber auch im Theaterleben macht sich 
amerikanisches Kapitał in London bemerkbar. Der amerikanische 
Theatermagnat Lee Shubert hat neuerdings die Halfte der Anteile 
des Adelphi-, des Apollo- und des Gaiety-Theaters erWorben, 
auch Anteile am Shaftesbury, Wintergarten und His Majesły’s 
Theater. Abgesehen vom Theater und Kino gibt es natur! ich 
noch viele andere Kanale, durch die der lebendige amerikanische 
Sprachgebrauch nach England yerpflanzt wird, Austausch von 
Geistlichen, Lehrern usw. (vgl. M. G. D. 1. 10. 1925 p. 8: The Brooks- 
Bryce moyoment for encotiraging Anglo-American friendship through 
the American boys’ secondary schools usw.)-

Zu dem Anhang: „Die kunstliche Sprache im englischen Spieeel“ 
vgl. den Report Modern Studies” p. 67— 69 “ Artifical Languages” . 
Man kann doch danach nicht ohne weiteres sagen, de B sie nur bei 
kommerziellen Ideologen und den Kreisen der British and Foreign 
Bibie Society Anklang findet. In dem Report werden die Aussichten 
sorgfaltig abgewogen: “ it might well be worth the while of the 
Government, in concert with our allies, to appoint a Committee 
to enquire into the potentialities of artificial languages such as Es
peranto and its rivals”  (S. 69)1).

Im zw eiten  H au p tte il handelt Verfasser sodann von der 
„Inneren Kraft und Art des Britischen Englisch im neuen England“ . 
Zum Auftauchen der self-made men, z. T. Auslander, vgl. Shaw: 
“ John Buli”  (Taucbn.) S. 66: “ You are thinking of the modern hybrids 
that now monopolize England. Hypoerites, humbugs, Germans, 
Jews, Yankees, foreigners, Park Laners, cosmopolitan riff1 raff. 
Don’t cali them English. They don’t belong to the dear old island, 
but to their confoimded new empire” . Das Lateinische tritt zuriick. 
Doch ist auf das einmalige Unterbrechen Balfours “ translate”  bei 
Anwendung eines lateinischen Zitats nicht viel zu geben. Es wird 
doch noch recht viel Latein zitiert.

AuBerordentlich stark sind franzdsische Einfliisse im Englischen. 
Sehr richtig spricht der Verfasser von einer Reaktion auf den 
Vietoria—Prince Consort Geist (vgl. dazu die jetzt bei Mac- 
millan (vol. I) ersohienene Biographie Eduards VII. von Sidney Lee.) 
Neben A. Bennett waren ais durch besondere Interessen mit Frank- 
reich verkniipft noch zu nennen etwa H. Belloc, J. Agatę, A. Huxley, 
der jetzt yerstorbene W. L. George, St. John (Welles) Lucas, R. 
Pryce. Durch sie kommen solche Gallizismen, die nachzutragen 
Waren, wie etwa “ I was intrigued” oder “ to arrive” . Dieses wird im 
Manch. G. D. 13. 10. 1924 p. 6 H. James erstmalig zugeschrieben “ as 
Henry James would have said, Mr. Shaw has, enormously, arriyed” (da 
er sich eine Luxusausgabe zu £ 5 pro Band erlauben kann). Ober das 
archaische“ oyez” vgl.M. G.D. 17.9. 1925p. 7/6. (Beim National Town 
Criers’ championship inPewseywurde es neuerdings belebt!) Das eben- 
falls erwahnte “ clameur de Haro”  ist auf den Channel Islands noch 
zu horen (vgl. M. G. D. 12. I. 1925 p. 8). Ein weiterer Gallizismus, 
der neuerdings vom Pocket Oxf. D. aufgenommen worden ist (noch 
nicht im Concise) ist “ ąuestionnaire” . Noch nicht aufgenommen

1) The Hon. Neville Lytton: “ The English Country Gentleman” 
1925 p. 102 sagt: every child should learn two languages . . . This 
second language should certainly not be Esperanto . . .  “ I should 
choose that Spanish should be the uniyersal language . . .”
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ist aber z. B. “ dimanchiste”  (M. G. D. 4. 6. 1925 p. 5) u. a. Zu 
“ garago” und “ char—fe—banc" ware nooh “ attachć case”  zu stellon. 
Zu “ char—&—banc” vgl. Anstey “ Voces populi” (1888—1891), Ausg. 
von Grondhoud und Roorda p. 99. The Yorkshire lady: “ Ah doan’t 
loike to cloime oop on tnem ‘cherry boonks’ as they cahl 
them” . Vgh auch die mdderne Auffassung vom char—k — banc 
durch don Spieflbiirger (Spokesman einer Vergniigungspartie zum 
Bositzer oines Luxusautos): “ excuse me, guv’nor, but could we 
borrow your car to ’ave our photos took in? It ’11 Iook swankier 
than the charrybang!”  (so ware wohl eher zu schreiben ais -banc) 
(Pass. Show 2. Y. 1925 p. 22)1). Zu “ influenza” vgl. R. Macaulay 
a. a. O. p. 209. Sie schreibt noch so fur das Jahr 1901. Neben “ fiu” 
erscheint auch “ !flu”  und “ llue”  (Pocket O. D.) (vgl. auch den 
Artikel “ Brighter ’Flu”  Passing Show 21. 2. 1925 p. 22). Farmer 
Henley bucht bereits (1893) “ flue (common): a contraction of in
fluenza” . (Vgl. “ sump” -Consumption M. G. D. 27. 12. 1924 p. 4.) 
Zu “ proletariat” : Das Pocket Oxf. D. zieht die Form mit e (ais 
haufigere?) vor. Bei “ sabotage”  ware “ ca’ canny” zu orwtihnen. 
Zu “ camouflage" vgl. neuerdings den Artikel bei Fraser Gibbons 
S. 44— 46 a. a. O., mit reichhaltigen Verwendungsangaben, sowie 
Charles Legras Paris 1922 Dictionnaire de slang: “ sans doute il 
vivra en anglais” (mit Beispiel im Inf.). Auch Rosaline Masson 
“ Use and abuse of English”  1924 sagt p. X III : “ camouflage”  and 
“ commandeer”  are military terms which have passed into common 
and acceptod usage” . (Das Wort fehlt bei Manchon “ Le slang”  
Paris 1923; aber dies Buch ist zu drei Viertel ein Auszug aus Bau- 
manns Londinismen.) In der Literatur findet es sich bei E. 0 ’Neill 
“ The Hairy Ape”  1922 in Szene 2 und Szene 7 und bei Shaw: 
“ Methuselah”  (Tauchn.) S. 77 “ her colours (der Schlange) of green 
and brown make a perfect camouflage” . Dat! os auch heute noch gern 
gebraucht wird, dafiir spricht der Buchtitel “ Camouflage in Naturę” 
by W. P. Pycraft (Hutchinson Oct. 1925); sonst z. B. Obseryer 
.4. 10. 1925 p. 8/5 “ those butcherswho camouflage into sausage that 
which is adyertised . . as Rofifleich”  . . . Manch G. D. 15. 6. 1925 
p. 9.: Der Parlamentskandidat Mr. Tout in Oldham: “ the ‘camou
flage’ which pretends that there is any difference between Liberał 
and Tory” . . . “ Round Table p. 765, 1925: “ courts camouflaged 
with new names”  . . . Manch. G. D. 28. 5. 1924 p. 14: “ camouflaged 
show-cases”  . . . Im III. Bd. der Memoiren Wilsons hg. v. R. H. 
Baker (D. A. Z. 29. 2. 1924 Beibl.) findet sich im Bericht des arneri- 
kanisehen Delegierten bei der interalliierten Kommission fiir Polen 
an Wilson 11. 4. 1919 “ Ich halte das zum groBen Teil fiir “ camou
flage” . Auch in Lord Beaverbrook: “ Politicians and the Press” 
1925 findet es sich S. 23 und 37. Eine Unzahl von mundgerecht 
gemachten franzosischen Redewendungen der Kriegszeit bei Fraser 
Gibbons a. a. O. Sehr nett der “ cartoon”  aus Puneh (ib.) p. 288 
“ alley toot sweet, an’ the tooter the sweeter” !; auch sonst wird 
weitergebildet: on the toot =  ąuickly; a toot sweeter =  high velocity 
shell. Zu “ napoo”  vgl. auch besonders Fraser Gibbons =  “ applied 
universally in the war to anybody or anything”  . . . vgl. (ib.) “ finee” . 
Auch hier Weiterbildungen: “ a glass of napoo; “ two napoos”  (ib.).

l) Roso Macaulay p 305 schreibt das Wort ubrigens auch “ chara- 
banc”  (vgl. S. 721) Das Wort wird weiter yerwendet “ the inerease 
of motoring and cliarabancing” M. G. D. 25. 8. 1925 p. 7. Die Kurz- 
form “ chara”  findet sich M. G. D. 18. 3. 1925 p. 8.
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Weekley und Pocket Oxf. D. buchen es; es ist aber “ obsolete” ge- 
worden (M. G. T>. 21. 4. 1924 p. 6). Masterman “ How England is 
governed” p. 36 braucht es mit Bezug auf die Kriegszeit.

Neuerdings tauchen Kriegserinnerungen auf z. B. bei Gals
worthy “ Windows”  p. 96: “ Bong Swore la Componee”  usw.

Verfasser weist nur kurz auf die grofie Fruchtbarkeit franzo- 
sischer Vor- und Ableitungssilben hin, ohne Beispiele zu geben. 
Ich verwaise besonders auf -ette, das iiber Amerika neuen EinfłuB 
auf England gewinnt, vgl. Mencken p. 193; leatherette, kitchen- 
ette usw. heute durchaus auch in England gebrauchlich; vgl. auch 
Masterman “ England after War”  p. 80 “ munitionette” 1). Synonymitat 
besteht n ioht ohne weiteres zwischen “ prefaoe”  und “ foreword” ; 
vgl. Pocket Oxf. D .. foreword.” =  prefatory rem&rks esp. by another 
than the author. (nicht im Concise Oxf. D.l) (vgl. zu “ foreword” 
auch Weekley und Fowler “ The King’s English”  p. 2).

tlber deutsches Sprachgut im Englischen vgl. Fraser Gibbons 
z. B. “ Jerry”  (auch sonst“ Gerry”  geschrieben) =  a German; in the 
later stages of the war the universal name for the enemy. In 1914 and 
1915 the ordinary term was “ Fritz” (dies iibrigens aueh in der 
russischen Armeej. Dazu wieder die Weiterbiidungen: “ Jerry over” 
=  “ lights out”  (on the nearing of an enemy aeroplane); ais verb: 
“ do you jerry it, man? =  understand(ib); “ jerry up”  a warning cali 
on the approach of a German aeroplane. Vgl. auch Mencken zu 
“ jerry”  p. 378 “ During the first year of American participation 
in the war the Americans had no slang word for German. Hun was 
used sparingly, but only by officers. Fritzie Was rare. Boche was 
tried but proyed to be iii adapted to Americans. They seemed afraid 
of it, and, indeed, it was often pronounced ‘botch’ . Finally, after a year 
all these foroign substitutes were abandoned by the enlisted men, 
and the German became Jerry. Guriously enough, the word was 
almost invariably used in the singular . . . ‘when we came over the 
top of the hill we found Jerry” . Zu “ strafe”  vgl. Manchon (der es 
ais subst. bucht). Vgl. Fraser Gibbon „Gott strafe England11 und 
“ strafe, to” . Ich ware fast geneigt, den Ursprung des Wortes in 
dem deutsohen, von Frontsoldaten in ahnlichem Sinne gebrauchten 
verbum zu suchen: „mit schwerem Bombardement belegen“ („die 
haben uns aber wieder gestraftl" ais in der an die englischen Truppen 
doch nur von auBen herangetragenen Redensart. „Kamerad“  
ist eine Interjection geworden in englischer Auffassung, vgl. Oxf. 
Pocket D. So gebraucht z. B. Manch. G. 22. 1. 26 p. 7/7. “ Dazu 
verb: to kamerad: to yield, to give in (a common colloąuial ex- 
pression). Zu “ Hun”  vgl. Fraser Gibbons: “ The Services did not 
adopt the name to any extent; except the Air Force . , . Hun was 
also an old Navy term for a bully on board ship . . . in use in Nelson’s 
day” .

Von friiher ubernommenen deutschen Wortern vgl. zu „Zeit- 
geist“ Rosę Macaulay p. 69 (in den Jahren 1887— 89: “ that un- 
pleasant word had of late come in” ; auch p. 164 und p. 275: “ her 
mind was unstirred by what used, long ago, to be called the Zeit- 
geist“ 2). Neuerdings findet man wieder sehr viele deutsche Worte
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1) “ pochette”  ubersetzt “ Under Arm Bag”  M. G. D. 5. V. 1925p. 6. 
«pouchette»: Damenhandtasche gebraucht z. B. M. G. D. 21. IX . 1925
p. 2/6.

a) Ib p. 188 “ The sanctity and domesticity of the Heim, was 
no morę a royal fetish”  (unter Eduard VII).
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wie „Nachlali” Times Lit. Suppl. 30. 4. 1925 p. 291/3; „Wunder- 
kind“  ib. in einer Besprechung von Lassalle, oderib. „Schloflkantor” 
„im General-Bali verbessert“  iiber Bach usw.; ,,chininfest“ in 
“ Woodsmoke” by Francis Brett Young p. 2 London Collins Sons; 
“ bist doomb”  ais slang im Passing Show 16. 5. 1925 p. 12 usw. Das 
erw&hnte „Wandervogel“ wird iibersetzt z. B. von Aldous Huxley 
“ Little Mexican” (Georgian Stories) 1925 p. 63 “ parties of ruck- 
sacked Wander-Birds”  . . . Im Observer 14. 2. 26 p. 8 ais “ Bird of 
Passage”  iibersetzt! Andere Beispiele: “ What theHausfrau thinks of 
it” M. G. D. 11. 8. 1925p. 4/7; „flammenwerfer” (humorist.) Passing 
Show 29. 8. 1925 p. 26. Zum s-plural: the Hohenzollerns and Habs- 
burgs M. G. D. 4. 5. 1925 p. 8; „alpenroses”  are out Manch. G. D. 
4. 7. 1925 p. 7/6; „volkslieds“ Jones (Pronouncing Dictionary): 
„alternative plur. of volkslied“ , daneben „volks.lieder“ ; „ordens“  
T. P.’s Magazine May 1911 p. 243: “ Varsity Life in Germany”  (darin 
auoh z. B. uniibersotzt: „aiter Herr“  (old man); “ Wilden” , „einen 
Salamander reiben” ; ,,du“  instead of the formal “ zie” (siei dies 
zu den ,,Fehlern“ ); daneben kuhne tjbersetzuiigen, z. B. “ walk 
into his pot of beer” —  that is having to swallow it at so many quiek 
gulps (zu den „Feblern“ auch: makes way for „die Herr Pro- 
fessor" (ib). Beabsichtigt die Schreibung: “ unkultured people” , Times 
Lit. Suppl. June 18, 1925 p. 413/2. W. B. Yeats “ Irish Dramatic 
Movement”  1923 Macmillan schreibt zWeimal p. 53 und 180 “ Wolfram 
of Eisenbaeh” ).

Zu dem weiteren Kapitel iiber die englische Sprache und 
den Krieg vgl. vor allem das ofter angezogene Werk von Fraser 
und Gibbons. Hier findet sich auch ein aufschluCreicher Artikel 
iiber “ Khaki” , dazu die berichtigende Rezension der Times Lit. 
Suppl. 1925 p. 385/2: “ Khaki became the official fighting kit im- 
mediately after the Egyptian war 1882” .

Eine ganze Anzahl im Weltkrieg weiter bekannt gewordener army 
slang Worte stammen aus dem Hindustanischen1) und sind bei den 
indisehen Truppen langst bekannt gewesen (vgl. Manchester Guard. 
Weekly 7. 10. 1921). Nicht nur ‘ ‘Blighty”  =  England, Heimat. 
Manchon schreibt „Blyti” . “ Certains ecrivent Blighti (ahnliche 
Schreibschwankungen z. B. “ bli me” ; in Shaw Pygmalion [Tauehn. 
p. 166]; “ Bly me” ; “ Gorblimey”  [Fraser Gibbons]); Legras: old 
Blighty =  England; Fraser Gibbons sagt dariiber: (hind. “ belati” ) 
“ Formerly an everyday Word with the old Army in India: England, 
Home. It came from early in the war into generał currency in Eng
land, and was used on the Western Front with every kind of appli- 
cation” . . . Blighty ist “ now obsolete”  M. G. D. 21. 4. 1924 p. 6. 
Andere solche wieder auller Modę gekommene hindustanische 
Worte sind “ bondhook” =  rifle (M. G. W. 7. 10. 1921); (bei Manchon 
und Fraser Gibbons ais “ bundook”  gebucht “ on trouve parfois 
le mot dóforrnó en bundoop” 1 2). Ferner: burgoo (so Manchon und 
Fraser Gibbons) =  Porridge ( = “ burgee”  M .G. W. 7. 10. 1921); rooti 
=  Brot (Manchon) Fraser Gibbons: Rooty, “ giving place later to: 
“ Japan”  (=  du pain); oojah (Manchon): “ chose” ; (Manch. G. W. 
7. 10. 1921: oojah —  capiyi: anything the name of which was for-

1) Vgl. auch das schon vor dem Krieg iiblicho “ The cheese” (sl.): 
the correct thing (wahrscheinlich aus Persisch chiz — Ding).

2) Bei Fraser Gibbons unter “ bandook” , “ barn dook” , bundook” 
und “ vandook” . “ The word is traceable backto a Perso-Arabic name 
for a pellet-bow and then for an cross-bow” .
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Sotten); ebenso bei Fraser Gibbons: oojah (alsocoja — ka— pivi). (Trotz 
der Bemerkung M. G. W. 7.10.1921 “ obsolete”  ist es heute noch an- 
zutreffen; z. B. Passing Show 2. 5. 1925 p. 24 “ Everything is called 
the (oojah) beautiful” . Noch viele andere solche urspriinglieh hin- 
dustanische Worte sind bei Fraser Gibbons gebucht.

Die S. 79 gegebene Form “ dop” statt “ dope”  (aus Siidafika) 
diirfte kaum ais iiblich geworden bezeichnet werden. Der Artikeł 
“ English Sea Terms”  von L. P. Smith ist jetzt wieder ab- 
gedruckt m semeni Buch: “ Enelish Idiom” 1925 Constable. Vgl. 
neuerdings dazu das Buch von James A. Dunnage “ Shipping Terms 
and Phrases : Sir Isaac Pitman & Sons 19251). Żu “ to do one’s bit”  
vgl. auch Shaw: Augustus does his bit” . Zu “ Cuthbert” vgl. Pocket 
Oxf D. und Iraser Gibbons Weekley umschreibt es mit “ knut”  dazu 
vgl. Fraser & Gibbons und Jones, der die Aussprache ka'nAt gibt.

tlber Namengebung durch den englischen Soldaten siehe die 
Listę “ Nicknames” (Personal) und „Titles of Reginients“  bei Fraser 
Gibbons pp. 166— 209.

Zu Pro-German vgl. R. Macaulay p. 179 “ The Łatin word ‘pro’ 
has been found always very useful and insulting” .

Dem Neopurismm wird wohl, an seiner Bedeutung fur das 
englische Sprachleben gemessen, vom Verfasser zu groBe Bedeutung 
beigelegt. Żur Kritik sei etwa verwiesen auf Manch. G. D. 11. 5. 1925 
p. 8/3: “ When must we say “ broadcast” and when, if ever, may 
we say ‘broadcasted”  ? The S. P. E. votes for the forms “ he broad- 
casts” , “ he broadcasted” , “ they have broadcast” , “ it was broad
cast” . So the purist must e’en give a gulp and say “ broadcasted”  
in one case, and in one alone— that of the past tense, active voiee”  . . .

In gewissen Fallen von Fremdwortgebrauch wird auch der 
gebildete Laie schon selber einfallen: “ say it in Enelish” vgl. Manch. 
G. D. 27. 4. 1925 p. 6/5 und leader dazu: p 8/4. The Magistrate: 
“ Why not use plain English?” The doctor: “ It is not the custom” 
(Laughter). “ The morał is that any form of technical jargon should 
be reserved for those who are certain to understand it, for with them 
it serves its purpose as a sort of shorthand. But it bafflos the outsider, 
and, unless he is a very simple outsider and very humble in his mysti- 
fication, it does not inerease his respect for the expert” .

Dieser letzte Satz ist vielleicht aufierordentlich wichtig ais 
Beitrag zur Kenntnis der Psyche des Englanders im Gegensatz zum 
Deutschen 1

In der zweiten Hiilfte des zweiten Hauptteils: (Die englische 
Sprache nach innen) zeigt Verfasser, wie im neuen England 
sich auch das Verhaltnis von Staat und Individuum zugunsten des 
ersteren yerschoben hat (EinfluC Lloyd Georges); vgl. dazu: Marriott 
“ The English Constitution in Transition” 1924 p. 29: “ theamountof 
damage permanently inflicted upon the principle of personal liberty 
by the necessary precautions adopted during the war is so slight as 
to be negligible” 1 . . . ,,Ein Beamtenstand ist im Werden begriffen, 
gegeniiber dem bescheidenen Civil Service von friiher“ ; vgl. dazu 
die Ziffern bei Marriott p. 15: “ In 1913— 14 the expenditure on the 
Civil Services amountedto £ 57124515, in 1923— 24 to £  256341352, 
having in the meantime (1917— 18) gone over £  850000000.“  
Zu der erwahnten “ circumlocution”  statt “ straight speech”  von *)

*) Auch die Erklarungen Masefields zu verschiedenen seiner 
Werke w‘aren heranzuziehen, z. B. Anhang zum „Dauber“ : “ Expla- 
nations of sonie of the Sea terms used in the poem” usw.
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Regierungsstellen vgl. C. F. G. Maaterman: How England is 
Goyerned p. 202 “ it was reyealed that the Minister himself had laid 
down the definite distinction between “ truth” in the abstraot and 
“ Goyernment truth” as modified for a Parliamentary an3wer” . 
(Fiir die yolksmaJBige Betatigung bei der Bildung von “ portmanteau 
words”  ist ein neueres Beispiel: “ Jieks” , der populare Name des 
Innenrninisters Sir William Joynson-Hioks). Zu “ wangle” wiire der 
interessante Artikel Manch. G. D. 24. 12. 1923 p. 6/5 “ Wangle 
eomes to stay”  zu yergleichen (die Bede wurde am 22. 12. 1923 
gehalten, nicht 1924) “ it must appear in all futurę editions of the 
dictionary”  (The Oxford D.). Das ist geschehen. Wahrend Concise 
Oxf. D. das Wort noch nicht bucht, findet es sich im Pocket Oxf. D. 
Vgl. auch den wertyollen Beitrag bei Fraser Gibbons. Dort auch 
weiteres iiber friihere Verwendungen des Wortes. Auch der Korre- 
spondent des M. G. hat es vor etwa 30 Jahren schon angetroffen 
in London: “ much freąuented by uniyersity men” ; “ wangle”  ais 
Subst. erscheint z. B. bei Neyille Lytton: The English Country 
Gentleman 1925 p. 46: “ even in wartime many honours and medals 
are acąuired by wangle and flattery . . .”

Zu “ hooligan”  vgl. den Artikel bei Weekley und M. G. D. 4. 6. 1925 
p. 6/3 “ South London took from a music-hall song the Word “ hoo- 
ligan” . Bei Vizetelly Bekker a. a. O. zu “ larrikin” eine Stelle: 
“ Bedouina, Street Araba, Juvenile Boughs in London; Gamins (nicht 
Apachen!) in Paris; Bowery Boys in New York; Hoodlums in San 
Francisco; Larrikins in Melbourne” ; M. G. D. 4. 6. 1925 sprioht 
noch von “ Latter-Day Larrikins, platoons of roughs, the race gangs 
und “ theTurpinism of the gutter” (DickTurpin: highwaymanexeeuted 
in 1793 Hyamson). Zu Asquithj: “ Wait and See”  vgl. Benham’s 
Book of Quotations 1924 p. 460“. Am 6. 2. 1911 umschreibt er es 
scherzhaft ipit “ cultiyate the faculty of patient expectancy” i). 
Ebendort 244b boreits eino Stelle aus Pinero “ Preserving Mr. Pan- 
rnure” . Zu “ Limehouse”  vgl. A. M. Hyamson: A Dictionary of English 
Phrases” 1922 (es ist nicht gebucht im Pocket Oxf. D.). Hyamson 
bringt das Datum der Redo von L. George: 30. Juli 1909, Weekley 
spricht von 1910. Auch das Substantiy wird gebraucht z. B. G. Gould: 
“ The English Novel of to-day”  1924 p. 196. Zu der erwahnten lip- 
laziness der Kanzel ein Beispiel aus H. G. Wells: “ The History of 
Mr. Polly”  1910 (Collins 2/6) p. 138. Auch bereits bei Anstey: “  Yoces 
Populi”  (1888— 1891) findet sich ein Hinweis in der Skizze “ At 
a Wedding”  p. 46: “ Why does that tiresome old bishop mumble so ?
I can’t hear a word.”  Zur Biihnenaussprache vgl. auch SchluB 
der Vorrede zu Shaw’s “ Pygmalion”  1912. “ I am sorry to say that 
in spite of the efforts of our Academy of Dramatic Art, there is still 
too much sham golfing English on 'our stage, and too little of the 
noble English of Forbes Robertson” * 2). Auch 1922 hat Shaw naoh 
einern Vortrag von Jones in London (Manch. G. Weekly 6. 10. 1922 
p. III) das Wort ergriffen, um die Biihnenaussprache dieses Sehau- 
spielers ais Muster hinzustellen. “ His dialect is one that goes all 
over America and most of England without challenge. He speaks 
with a good deal of beauty” . Denn er legt darauf W ert: “ In forming

' ) Vgl. auch Fraser Gibbon3 “ Asąuiths” : a name on the Western 
Front for French matches. The purchaser had to “ Wait and see” 
■whether they lighted or not.

2) Vgl. dazu: “ A Player under Three Reigns” . By Sir Johnaton 
1'orbes-Robertson 21/ T. Fisher Unwin 1925.
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a standard you will find that artistic considerations will come in. 
Ali good speakers are looking not for gentlemanly tones but for 
artistic and beautiful tones” . Neuerdings hat St. John Ervine die 
Biihne beschuldigt, daB sie sich einseitig die Oxforder Lokalsprache 
zum Muster genommen babo (M. G. D. 8. 10. 1925 p. 7 meint zwar: 
“ some people would be inclined to place the dialect at Surbiton” ).
J. Saxon im Star sagt: “ we need a British Academy of English 
Aceent” ! Die verse-spealcing contests in Oxford sind zu einer 
jahrliehen Einrichtung geworden. Vgl. “ The Oxford Chronicie”
1. 8. 1924 p. 10. Ob die erwahnte Suffiocbilduug mit-land vorwiegend 
journalistisch gebraucht wird, steht dahin. Ich mochte auf “ Alice 
m Wonderland”  hinweisen, und das danach gebildete “ Malice in 
Kulturland”  (Kriegsbuch), “ Picture Stories from Birdland”  von Pikę 
(Melrose) 1925, Dickens-Land” , “ Shakespeare-Land” , (Buchtitel 
im Verlag von Blackie & Son), “ a Tale of cloudland”  von William 
Cullen Bryant; Shaw spricht von “ fairy cloudland”  (Collis a. a. O. 
p. 185); Browning im “ Pied Piper”  von “ ratland” . Fraser Gibbons 
bucht “ Hunland” . Concise Oxf. Diet. erklart “ Pall Mail” : (also 
used for) clubland in London (Addenda); R. Macaulay: a. a. O. p. 237 
“ fairyland”  usw. Zn “padfint": “ pacificist” : Das Concise Oxf. D. 
1919 “ Addenda”  bucht beide Formen: “ The-fism-fist, forms are 
barbarous but usuall”  Pocket Oxf. D. ebenfalls, die kurzeń Formen 
werden ais “ incorrect but usual” angegeben. R. Macaulay a. a. O. p. 196 
“ pacificist” , ebenfalls p. 293 und 297. Frederie Harrison gebraucht es 
ebenfalls (zitiert boi Mencken a. a. O. p. 162. Sogar im Manch. G. 
Daily 7. 5. 1925 p. 15/5 “ pacifieism” (headline) und in Times Lit. 
Suppl. 1926 p. 749. Demgegeniiber z. B. Gilbert Murray “ The Pro- 
blems of Foreign Policy”  1921 p. 47 “ pacifist” , dasselbe gebraucht 
Weekley a. a. O. im Artikel “ Boloism” und Gooch in seinem Buch 
iiber Deutschland “ pacific”  (M. G. D. 8. 5. 1925 p. 8/2. Zu den Ab- 
kiirzungen und Initialwortbildungen ware besonders noch Fraser 
Gibbons zu vergleichen. Von modemen noch zu erwahnen B. B. C. =  
British Broadcasting Co. und S. B. =  simultaneous broadcasting. 
Zu den besonders in Amerika beliebten Abkiirzungen vgl. “ Babbitt” 
by Sinclair Lewis p. 13 (Tauchnitz) letzte Zeile und Mencken a. a. O. 
p. 33; vgl. auch die im „Babbitt“  haufig erwahnte Phi Beta Kappa- 
Gesellschaft, von der jetzt auch eine englische Filiale mit Lord Balfour 
ais Leiter eingerichtet worden ist (Manch. G. D. 6. 2. 1925 p. 5). 
Zur verbalen Verwendung von Pernonennamen ware nachzutragen: 
to birrell vgl. Hyamson a. a. O. und R. Macaulay p. 124; auch to 
“ burkę”  z. B. M. G. D. 31. 7. 1925 p. 6. Zu dem WertvollenKapitel 
iiber “ Slang" mit Bibliographie ware das bereits erwahnte Buch 
von Charles Legras nachzutragen (Nouvelle ód. entierement refondue 
1922; bsi Westendorpf nur die Ausg. 1900); ferner James Bradstreet 
Greenough and George Lyman Kittredge: “ Words and their Ways 
in English Speech”  New York The Macmillan Company 1922 p. 55 
bis 79; und das erwahnte “ Use and Abuse of English”  by Rosaline 
Masson (author of “ Life of R. L. Stevenson), Preface to 4th ed. 
Edinburgh 1924, und p. 55; ferner das ofter zitierte: “ Soldier and 
Sailor Words andPhrases” . Compiled by Edward Fraser and John 
Gibbons, London George Routledge and Sons 1925 (Rezension dazu 
Times Lit. Suppl. 1925 p. 385/2). Auch Miscellany Manch. G. Daily 
10. 2. 1923 p. 7/7 und George H. Bonner “ Slang, its use and misuse” 
Nineteenth Century Dez. 1924 waren nachzutragen.

Bei der Erwahnung von Naturschutzbewegung usw. S. 158 
hatte erWahnt werden konnen die “ Scapa-Society”  (ev. auch bei



124 Kultur urtd Sprache im neuen Engtand.

dem Kapitel „Abkiirzungen" vmd „Initial-Wortbildung“ ), die seit 
1891 besteht (gegriindet von Alfred Waterhouse). Die Buchstaben 
bedeuten eigentlich: Society for Checking the Abuses of Public 
Advertising; doch will die Gesellschaft gleichzeitig “ foster the dignities 
of urban life and to preserve the beauties of the rural scene” . Ein 
“ account of the Scapa Society”  von Richardson Evans ist bei 
Constable erscfcienen (1926).

Ais eine besondere Ausdrucksform des Individualegoismus( ?) 
betrachtet Verfasser das Wort “ swank” , an dem das plotzliche Auf- 
tauehen und der allgemeine Gebrauch eines Modeslangwortes, das 
sich bereits eingebiirgert hat (bei Weekley und Pocket Oxf. I),), 
gezeigt wird. R. Macaulay a. a. 0. p. 211 verlegt iibrigens das Auf- 
kommen des Wortes ins Jahr 1901. (Ein weiterer Gebrauch des 
Wortes wurde bereits oben zu “ char — &—bano” angefuhrt.) Die nach 
einer englischen Que]le ais Zeichen des “ swank”  aufgefiihrten sprach- 
lichen Neuerungen durften aber kaum ernsthaft auf Rechnung dieser 
englischen Eigenschaft zu setzen sein. “ Servants are helps”  usw. 
Das ist kein Zeichen von “ swank” (boasting, pretence), sondern des 
berechtigten SelbstbewuBtseins. Auch im deutschen Sprachgebrauch 
durften sich ahnliche tlbergange finden lassenl Es sieht etwas aus, 
ais ob Verfasser gegen Ende zu um jeden Preis „kulturkundlich” 
und philosophisch vcrtiefond wird; “ help” scheint aus Australien 
zu stammen, wahrend Mencken p. 163 es ais „amerikanisch“ be- 
zeichnet. Zu “ well-known” vgl. man eine interessante Stelle bei 
A. Bennett “ Rieeymans Steps”  (Cassell) p. 19: “ on a newspaper 
placard it meant exactly the opposite of what is meant in any other 
place.”

Zu dem Kapitel: Bibel und Common Prayer Boolt ware zu 
erwahnen etwa: “ Prayer Book Revision”  by D. Dawson Walker 1925 
(The Church Book Room). Die Bestrebungen des Anglo-Katholi- 
zismus hatten Erwahnung finden konnen. Dariiber z. B. die bekannte 
Romanschriftstellerin Sheila Kaye Smith: “ Anglo-Catholicism” 
•Chapman & Iiall 1925 u. a. Vgl. auch den Artikel “ Anglicanisme 
et Catholicisme”  (Rev. Anglo-Am. Dec. 1924 p. 114ff.).

Eine modernere Bibeliibersetzung ais die angefiihrte von Fenton 
ist die des Glasgower Rev. James Moffatt. Die angefiihrte „ameri- 
kanische“  Bibeliibersetzung Chicago 1923 (doch wohl die von Edgar 
J. Goodspeed ?) ist aber durchaus nicht in modern amerikanischer 
Umgangssprache gehalten (vgl. “ American Speech”  1/3 p. 182).

Zum Kapitel “ Euphemismus”  vgl. M. G. D. 7. 5. 1925 p. 7, wo 
von der “ Huxley period”  gesagt wird, sie sei auf keinen Fali “ mealy- 
mouthed”  gewesen! Zu dem Ausdruck “ go west”  vgl. neuerdings 
Fraser Gibbons: “ go west” , meaning to die, was a common phrase 
in South Africa thirty years ago and in the Boer War” . Zur freieren 
englischen Mentalitat: “ contraceptive”  ist im Pocket Oxf. D. ge- 
buchtl. D. H. Robertson sagte vcr der Liberał Summer School 
1924 in einem Vortrag iiber “ Family Endowment”  u. a. “ parent- 
hood should be regarded as a legitimate industry (The Oxford Chro
nicie August 8, 1924 p. 8/4). Neben “ Social Evil”  usw. auch “ morał 
Eyil”  (Buchtitel); vgl. auch die Artikel “ Euphemism” bei Mencken, 
bei McKnight a. a. O., Greenough and Kittredge a. a. O. St. J. Ervine 
bemerkt Observer 4. 10. a. a. O. mit Recht, dafi selbst Shaw 
noch seinerzeit in “ Mrs. Warren’s Profession”  es vermied, ihren 
Bemf ais “ procuress and brothelkeeper”  zu nennen. Zu den S. 189 
erwahnten franzosischen Euphemismen (“ souteneur”  etc.) vgl. die 
interessante Stelle bei Galsworthy “ Windows” (Duckworth) p. 93:
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i(there’s a law nowadays against soo-tenors”  Mr. March: “ Soo” — ?
1 don’t want to use any plain English —  with ladies present —  

Verfasser schlieBt mit einem interessanten Kapitel iiber “ Innuendo” 
und “ Underatatement” . Zu “ not half”  vgl. “ not so bad”  und “ not 
so dnsty” . Hierher gehort auch der haufige Gebrauch von “ aa well”  =  
“ advisable, desirable” ; vgl. auch Anstey a. a. O. p. 53 “ Don’t under- 
stand what that means -— sounds like nonsense to me [Which is his 
way of saying that it is nonsense” ]. —  Sehr richtig bemerkt hier 
Verfasser) wie bitter not dem Deutschen genaue Kenntnis solcher 
idiomatischen englischen AusdrucksWeise tut. Zu den angefiihrten 
Musterboispielen falscher tlbersetzungen aus dem Englischen lieBen 
sieli unendlich viele andere miihelos anfiigen, was uns eigentlich 
zu denken geben sollte.

AbschlieBend ware iiber das Buch zu sagen, daB wenn es 
auch erst allgemeine Richtlinien aufzeigt, man ihm dóch weiteste 
Verbreitung wiinschen muf), Unter den Biichern, die dem Neuphilologen 
unentbehrlich sind, muR auch dieses Buch mit an erster Stelle 
stehen. Ich mochte wiinschen, daB auch bereits die Studierenden 
sich eingehend mit ihm vertraut machton. Es sind schone und 
beherzigensworte Worte, mit denen der Verfasser sein Buch ausklingon 
laBt: „Ein wahrer Gelehrter muB ebensowohl in den Saulenhallen 
der Wahrheit und der Schonheit stehen Wie dem Strom des lebendigen 
Lebens folgen konnen.“

Jena. G. K irchner.

KLEINE NACHTRAGE.
Jede Ernte hat ihrc Nachlese, und je reicher ihr Ertrag ausfiel, 

um so lieber gonnt der Grundherr den Armen die liegengebliebenen 
Ahren. Im Eorschungsbetrieb bedeutet aber eine Nachlese ■ iiber- 
sehene und daher nicht yerwertete urkundliche Belege, also eine 
Liicke im Aufbau. Freilich biirgt nun niemand dafiir, daB etwaige 
Nachtrage auch Beachtung finden: Werden doch auch ganze Biicher 
bei unserem mangelhaften Nachweissystem iibergangen. Trotzdem 
will ich, zur eigenen Entlastung, einen StraulJ verspateter Fundę 
hier zusammenstellen.

1. C om plainte pour un dćten u  p rison n ier (Marguerites 
de la Margaritę des Princesses ed. F. Frank III, 62). —  Im Archiv 
i. d. St. d. neueren Spr. u. Lit. 102, 95if. habe ich den Nachweis zu 
bringen versucht, dali dieses ratselhafte Gedicht, das unter die Werlce 
Martiarotas von Navarra geraten ist, ihr nicht gehoren kann, sondern 
das Hilfegesuch eines um des Glaubens willen verfolgten Predigers 
des Evangeliums ist, das zufallig im Besitz der Konigin vorgefunden 
wurde. Widerspruch ist keiner erfolgt, aber fiir die Klarung der 
Verfasserfrage ist auch nichts geschehen. Was sich aus dem Gedicht 
ergab, war folgendes: Der unbekannte Bittsteiler war durch seinen 
Beruf an den Hof der Fiirstin gefiihrt worden, an die er seine Klage 
richtet. Hier hatte er zunachst freundliche Aufnahme gefunden, 
spiiter aber war er in Ungnade gefallen und sah nun im Gefangnis 
seinem unsicheren Schicksal entgegen. DaB jene Fiirstin Margareta 
war, schien sich von selbst zu ergeben. Es war aber ein Irrtum. Die 
Klage lautet wortlieh:

J’estois venu pour obtenir franchise 
Au beau milieu d ’une petite Eglise,
Gd je trouvay les Muses et les Graces,
Minerve aussi, qui toutes de leurs graces
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Humainement sans delay me receurent 
Et de leurs biens abondamment me peurent,
Od je trouvay la royale semence
Qui m ’accepta des siens par sa clemence.

Minerva in der dichterischen Hofsprache der Zeit ist die ge- 
laufige Bezeiohnung fur Renata von Frankreich, Herzogin von 
Ferrara; nur sio ist echte Konigstochter (royale semence). Margareta 
heifit Pallas. Ygl. Marot Ep. 41 und Enfer. Die weiteren SchluB- 
folgerungen ergeben sich von hier aus von selbst. Der Amtsbruder, 
an den sich der Bedauernswerte in seiner Not wendet und den er 
mit Franęois, mon tres cher frere, anredet, ist wahrscheinlich kein 
anderer ais jener Franęois Ricardot, der zwischen 1541 und 1544 
Renatas Almosenier war und dessen verfangliche Aussagen vor Ge- 
richt den AnlaC zur Flucht des Ebepaars de Pons aus Ferrara gaben. 
Vgl. Fontana, Renata di Francia II, 196ff. Hier hat die weitere 
Forschung einzusetzen, und es ware zu verwundern, wenn uns nicht 
neue archivalische Fundę einmal den Namen und die weiteren Schick- 
sale des Ungliicklichen, fiir seinen Glauben Verfolgten preisgeben 
wiirden. Margareta abererbielt die Complainte aus Ferrara zu- 
geschickt oder aus der Hand des Ponsschen Ehepaars, weil sie das 
lebendigste Verstandnis fiir die Bedrangnis hatte, der Renata und 
die Ihren unaufhorlich ausgesetzt waren.

2. M argareta und B rięonnet. —  ZunachsteinDruckversehen. 
Im Herbst 1522, nach dem Besuch von Denis Brięonnet, schreibt 
Margareta an Guillaume Brięonnet, Bischof von Meaux: La seurelte 
du portem et quelqve petite laschette de 1’asne me deffend longite lettre. 
So steht es in der Handschrift, und es bedeutet ganz pros ais eh einen 
Anfall von Diarrhoe (laxitas ani). Herminjard hatte aber gedruckt 
laschette de Vame, was ein Eingestandnis der seelischen Unentschlossen- 
heit war. Beim Wiederabdruck des Briefes im Bulletin de la Śoeietó 
de 1’Histoirę du protestantisme franęais Band 49 hatte ich die richtige 
Lesung durch alle Korrokturen zu retten yermocht, zwischen der 
letzten Revision und der Drucklegung wurde sie doch hinweggebessert. 
Es ist gegen das Verhangnis nicht aufzukommen. —  Wichtiger ist 
folgender Nachtrag: Im Herbst 1923 hatte Louise von Savoyen 
zwolf Missionsprediger aus den vier Bettelorden ausgesandt, um in 
allen Teilen des Reiches zu wirken. In Bourges kam es wegen der 
Ad ventspred igten des Augustiners M<‘ Michel d ’Arande zum Konflikt 
mit dem Bischoi, und Brięonnet hatte groBe Miihe, Margareta vor 
uborsturztem Eingrcifen abzuhalten. Zwei Empfehlungsbriefe 
Margaretas A Messieurs de 1'Eglise de Eonrges, der eine vom 8. No- 
vember [1523], der andere vom 29. Januar [1524], sind von H. de la 
Ferriere, Marguerite d’AngoitUme. Paris 1893 Ś. 317ff. veróffent- 
jicht worden.

3. M ellin  de Sain t-G elais. —  Zu meiner groBen Befriedigung 
weist J. Plattard im letzten Heft der Revve du XVIe siicle p. 182 ss. 
mit Hilfe der Hs. 188 der Bibliothek von Soissons nach, dal.! 53 der 
von mir beanstandeten Gedichte das anerkannte Eigentum des 
Bibliothekars des Konigs, Claude Chappuis, des fruheren Besitzers 
der Handschrift sind: ein giinstiges Vorurteil fur die iibrigenl —  Zu 
meiner Abhandlung in den Sitzungsberiehten der Wiener Akademie 
Bd. 200, 4 sind noch einige zeitgenossische Zeugnisse nachzutragen: 
das eine von 1531 betrifft Saint-Gelais’ Disticha auf Louise von 
Savoyen und ist von Gilbert Ducher Vułton aus Aigueperse, Epi- 
grammaton libri duo. Apud Seb. Gryphium Lugduni, 1538, S. 26:
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Sini pauca: in pavcis plus est quam praestet Homerus. Auf ein un- 
bekanntes Gedicht von Saint-Gelais bezieht sich derselbe Ducher 
S. 33 in semen Distiehen Fauni ad Nymphas ezpostulatio, parlim ex 
rhythmo D. Mellini Sangelasii. In die vierziger Jahre fallt das Zeugnis 
vcn Th. Beza, der in der Vorrede seiner Poemata berichtet, wie er 
nach Feiner Riickkehr vcn Orlśans nach Paris bald die gelehrtęsten 
Manner zu Freunden und Bewunderern seines Dichtertalents hatte 
(cuiusmodi tum erant Joannes gtracelius, Adrianus Turnebus, 
Georgius Buchananus, Joannes Teuius, Antonius Goveanus, Melinus 
Sangelasius, Salmcnius Marcinus). ^

4. C h ristoph oru s Longolius. —  Von Gilbert Buchers Ge- 
diohten kommen fiir Lcngueil in Betracłit di© Eisticha an Jac. 
Sadolet, Bischof vcn Carpentras, der ais Verteidiger des vom Neid 
vertolgten Gelehrtengefeiert wird (8. 6), und der Nachruf auf Joannes 
Bibancius (S. 14) und auf Longueil selbst (S. 29).

5. Joannes B arclaius. —  Uber Barclays Missicn an ver- 
schiedene Fiirstenhofe im Jabre 1509 zur Uberreichung der neuen 
Auflage der Apologie Konig Jakobs I. geben die Calem'ar of State 
Papers AufschluB. Naeli Cal. St. Pap. Domestic werden am 22. Mai 
Barclay und R. Aytcn je 300 Pf. fiir ihre Reisespesen angewiesen. 
Nach Cal. St. Pap. Venetran berichtet M. A. Correr am 10. Juni, 
M. Barcie (a frenchman) sei mit dem herrlich gebundenen Geschenli- 
werke an den lothringischen, den bayrischen und sayoyiscben Hof 
entsandt worden; am 18. Juni heifit es, daB er auf dem Weg nach 
Lothringen und Savoyen auch die Schweiz und worroglich auch 
Venedig besuehen y erde. Am 8. Aug. meldet Greg. Badcer aus Turin, 
B. habe am Mittwcch die Stadt yerlassen, chne das Buch zu iiber- 
reichen; das letztere bestatigen am 15. August Giac. Vendramin 
aus Floren/, nach dem Bericht des Nuntius, und am 22. August Giov. 
Moncenigo aus Rom nach Meldung des sayoyischen Gesandten. Am 
19. Noyember berichtet M. A. Correr, der Kamer (Rudolf II.) habe 
zum Arger des engliechen Hofs abgelehnt, B. in Audienz zu empfangen; 
ebeneo verhielt sich Bayern, wahrend der Konig von Ungarn (Mathias) 
und der Kurfiirst vcn Saeheen sich entgegenkommend zeigten. —  
Sonat berichten die Cal. St. Pap. noeh am 18. No ve rober 1610, Konig 
Jakob habe mit Befriedigung gehort, daB rran in Venedig Bełlarmins 
Antwort auf Barclays Buch uber die weltlieke Macht des Papstes 
verboten habe (Venetian. M. A. Corner). —  Uber den Erfolg der Ar- 
genis schreibt Chamberlain am 30. Marz 1622 an Carleton, es sei die 
ergotzhchste Erzahlung, die er je gesehen hatte, und am 11. May, 
das Buch fande sole hen Absatz, daB der Preis von 5 auf 14 Schilling 
gestiegen sei; der Konig habe Ben Jonson mit der Ubersetzung 
beauftragt, er wtirde aber niemals das Original erreichen konnen.

Leipzig. P h . A u g. B ecker.

Ub e r  d i e  w e r t u n g  d e r  f r a n z o s i s c e e n  k l a s s i k
ALS SCHULLEKTURE UNTER DEM GESICKTSPUNKT DER 

KULTURKUNDE.
Wenn man es unternimmt, uber die Wertung franzosischer 

Klassik ais eines Elementes der neuzeitlichen Kulturkunde zu 
sprechen, so mufi man sich, das sei vorangestellt, von yornherein 
dariiher klar sein, daB ein wesentlicher Teil der Wortfiihrer in der 
Debatte der Jetztzeit iiher das ,,Was?“  der Schullektiire iiherhaupt 
es ahlehnt, die franzosische Literatur des 17. Jahrhunderts ais kultur- 
kundlich fiir uns Heutige wertyoll anzusehen. Wenn W. BLubner



in seinem Vortrag auf dem 19. Neuphilologentag (Neue Jahrb. 1925, 
Heft 1, S. 99) in Berlin ausdriicklieh sagi: „Was nur noch historischen 
Wort hal, fiir die Kultur des heutigen Englands oder Amerikas 
oder Frankreichs aber nicht mehr lebendig ist, mufi ausgeschlossen 
werden. Den Hauptanteil an dem Lesestoff muB das 19. und 20. Jahr- 
hundert beanspruchen . . so ist das durchaus der Ausdruck einer 
mehr ais nur personlichen Meinung eines Vortragenden. Demgegen- 
iiber mochte ich es jedoch versuchen, zu zeigen, daB, wenigstens 
fiir Frankreich, auch das 17. Jahrhundert uns durchaus kultur- 
kundlich, auch was die Jetztzeit mit ihren geistigen Htruktiuproblemen 
des franzósischen Menschen angeht, eine Menge verstandniswichtiger 
Fragen zu geben imstande ist.

Denn die franzosische Klassik, die Wechssler neben der Auf- 
klarung und der franzósischen Revolution ais die drei originalen 
Hohepunkte des franzósischen Kulturspezifikums nennt, ist heute 
noch wirlcsam im Aufbau der franzósischen Mentalitat. Ich weise 
nur hin auf die Tatsache, daB die franzosische Klassik hineinfallt 
in die Zeit Richelieus, die Zeit der brutalen Machtpolitik und der 
zahen Diplomatie, von der heute noch die Gestaltung unserer West- 
grenze abhangig gemacht wird — und es ist leicht, zu zeigen, daB 
das 17. Jahrhundert, eben wegen seines „Anderssoins“ kulturkund- 
lich das wertvolle MaB- und Erkennungsmstrument unserer eigenen 
Ku 1 turstruktur ist. „Willst du dich selber erkennen, sieh, wie die 
andern es treiben . . .“  Am franzósischen Menschen des 17. Jahr- 
hunderts, wie ihn das Schrifttum zeigt, ahnt der Schiller bei geeigneter 
Anleitung den franzósischen Menschen des 20. Jahrhunderts: denn 
wenn auch kein Konig Ludwig mehr die Verantwortung vor der 
Geschichte tragt, so ist das Ziel des imperialistischen Frankreichs 
in der jiingsten Gegenwart das gleiche geblieben. Das zu zeigen 
ware eine der Aufgaben einer kulturkundlich eingestellten Schul- 
lektiire, die ihre Stoffe dem Zeitalter der Klassik entnimmt.

Nicht also soli einem wissenschaftlich berechtigten, aber kultur
kundlich und erziehlich unwirksamen Historismus das Wort geredet 
werden. Deshalb mag hier ausscheiden, was das Zeitalter der Klassik 
etwa dem franzósischen Sprachforscher an Besonderheiten der histo- 
rischen Grammatik bietet. Es ist nicht die Aufgabe der Schule, 
im Unterricht auf Molierismen oder Cornelianismen der Sprache 
hinzuweisen, denn die sichere sprachliche Grundlage im heutigen 
Franzosisch mufi in der Klassikbehandlung auf der Oberstufe beinahe 
noch mehr die unerlafiliche Voraussetzung sein. Deshalb ware es 
verfehlt, jed er Schiilergeneration etwa die Klassik ais unumgangliche 
Quelle kulturkundlicher Erkenntnis und ais Materiał kulturkund- 
licher Arbeitsgemeinschaft in die Hand zu geben. Nur eine gute 
Oberstufe wird, das sei keineswegs verkannt, in der Lagę sein, aus 
einer Racineschen Tragodie mehr zu gewinnen ais nur den Ein- 
druck einer ,,kalten“ , d. i. uns Deutsche des 20. Jahrhunderts 
kaltlassenden Ty pik der Charaktere. Ich mochte hier hinweisen 
auf die anregende Bemerkung von E. Schon, der in seinem Werk: 
„Sinn und Form einer Kulturkunde im franzósischen Unterricht11 
(Teubner 1925) sagt (S. 57): „W ir sollten aufhoren, mit Lessing 
die franzosische Klassik vor dem Shakespeareforuin zu richten, 
wir sollten ihr totales Anderssein aus dem totalen Anderswollen 
verstehen.“ Gerade dies Anderssein und Anderswollen, das sich 
im franzósischen Menschen des 17. Jahrhunderts zum ersten Małe 
scharf vom heutigen germanischen Menschen des 20. Jahrhunderts 
abhebt, das kann einer guten Generation zum Erlebnis werden
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gerade an der Klassik, gerade am 17. Jahrhundert. Hier wird der 
Schiller das Empfinden bekommen konnen: Eine ihm unhehagliche, 
ja  ihn feindlich anmutende Welt stellt sich ihm entgegen, und sie 
zwingt ihn, wenn anders uberhaupt eine Problemstellung vom Lehrer 
angeregt wird, zur Auseinandersetzung mit sich selbst. Auch die 
,,Richtlinien“  sprechen ja in diesem Zusammenhang von dem Fran
zosischen ais dem „ergiinzenden Gegenbild, das es dem deutschen 
Lebensgefiihl binzufugen soll“ (Weidm. Taschenausg. Bd. I S. 128).

Doch genug der grundsatzlichen Bemerkungen; sie sollten 
nur auf dio Berechtigung auch der Klassik in einem kulturkundlieh 
orientierten Unterricht der Oberstufe hinweisen.

Eine Zusammenstellung von Schriftstellem der franzosischen 
Klassik, wis ich sio. im letzten Abschnitt zu bringen Yorsuche soli 
selbstverstandlich nicht zu einer Art Kanon von verloindlichen 
Schriftstellem fiihren. Mit Recht ist ja auch in den „Richtlinien“ 
die Forderung eines Kanons etwa fur die Schule ais Einzelorganismus 
nirgends erhoben, wenngleich etwa bei den einzelnen Lehraufgaben 
fiir das Gymnasium ein Brama der klassischen Periode apodiktiseh 
gefordert wird (Weidm. Bd. II S. 295). Darin liegt meines Erachtens 
eine Inkonseąuenz, die bei den entsprechenden Lehraufgaben fiir das 
Realgymnasium, das Reformrealgymnasium sowie fiir die ubrigen 
in den Fremdsprachen an sie angelehnten Schultypen gliicklieh 
vermieden ist. Der Grund, warum gerade fiir das humanistische 
Gymnasium die franzosische Klassik ausdriicklich zur Pflicht gemacht 
wird, liegt meines Erachtens darin, daB in der franzosischen Lekture 
hier uberhaupt Schriftsteller gefordert werden, die „dem Stoffe oder 
dem Geiste nach Beziehung zur Antike haben“ . Ich habe in den 
vorhergehenden Ausfuhrungen darauf hingewiesen, daB aber gerade 
die franzosische Klassik nicht wegen der (stofflichen) Bezishung 
zu den meist der Antike entnommenen Dramenstoffen wertvoll 
ist, sondern tben wegen der A rt, in der d iese S to ffe  von  Fran- 
zosen fiir fran zosisch e M en ta lita t und im Sinne fran zo- 
sischer K u ltu rgosetz lich k e it so und nicht anders geschalfen 
wurden. Ein Drama wie Horace, etwa in seiner Gegensatzliehkeit 
zu der entsprechenden livianischen Erzahlung hetrachtet, macht 
den kulturellen Abstand der Antike von der franzosischen Klassik 
ohne weiteres klar. Warum Corneille gerade die Verwandtschafts- 
beziehungen zwischen den beiden feindlichen Briiderdreiheiten 
einfuhrte, warum die Helden Comeilles ein dem Altertum in 
dieser Form fremdes Familien- und Staatsbiirgergefuhl zeigen, 
warum das t)rama zur Auseinandersetzung zwischen dem Einzel-Ieh 
und der gerade im 17. Jahrhundert zur iibermachtigen Staats- 
idee erstarkenden Gesamtheit wird — das zu zeigen ware wohl 
Aufgabe eines kulturkundlieh an der A ntike orientierten Unter- 
richts. Aber . . . unsere hóhere Schule der Jetztzeit, auch das 
G-ymnasium, hat einen iibe r der Orientierung an der Antike stehenden 
Sinn: die Bildung des deutschen Menschen des 20. Jahrhunderts. 
Und deshalb wird eine Behandlung des Horace mehr Gewicht auf die 
Problemstellung legen miissen: was ist darin typisches Franzosen- 
tum? Auch da wird man auf die eben angefiihrten Unterschiede 
der franzosischen Klassik vom Lateinertum zu sprechen kommen 
konnen — aber beide Gebiete, in ihrer Zusammenfassung ais Ro- 
manismus und — Gallikanismus (um ein Wort der „Richtlinien1 
zu gebrauchen), sind kulturkundlieh fiir uns Heutige erst wertvoll, 
wenn sie in Beziehung treten zu dem Wesen deutscher Volkheit.

Die Keaeren Sprachen. Bd. XXXIV. H. 2. 9
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In der Zeit, d a in Frankreich dio immer straffer, ja allzust raff werdende’ 
Zentralisierung ein Staatsbe wuJBtsein, eine Person schaffen konnte 
wie den jungen Horace, der nur sein Rom kennt, und dem dariiber 
Freunde, Familie, Weib gleichgiiltig sind, in dieser Zeit andererseits 
die Auflosung der Zentralgewalt in Deutschland, das Auftauchen. 
vieler grolier und kleiner Zentren in staatlicher und geistiger Hinsicht 
— das zu zeigen ware kulturkundlich wohl der Miihe wert.

Wenn ich es unternommen habe, kurz an einem Drama Cor- 
neilles zu zeigen, wie ich mir die kulturkundliche Darstellung der 
Klassik denko, so bin ich mir dabei durchaus bewufit, nur eine 
Seite der Moglichkeiten kultureller Auswertung angegeben zu haben. 
Ich verwei.se hier auf das Lehrbeispiel von E. Schon: Das Zeitalter 
Ludwigs XIV. (Neue Jahrb. 1925 Heft 2 S. 257f.), der an einer Dar
stellung Racines ais Kempunkt eine Fiille von Anregungen fur eine 
Behandlung in diesem Sinne gibt, der allerdings meines Erachtens 
eben durch die Uberfiille vielleieht den Rahmen dessen sprengt, 
was auch mit einer guten Oberstufe wird geleistet werden konnen.. 
Denn — und darin liegt zugleich der Grund fiir die Wichtigkcit,. 
aber auch die Notwendigkeit der Begrenzung der Klassik ais Leklure- 
stoff: die franzosische Klassik ist ein Sehlussel zum Verstandnis 
des franzosischen Menschen, aber eben nur ein Schliissel; andere 
gleichwichtige diirfen dariiber nicht vernachlassigt werden, wenn 
anders nicht eine verhangnisvolle Einseitigkeit die Folgę eein solh

Nun ais Letztes: W as aus dem 17. Jahrhundert karne in Frage,. 
wenn man es unter dem doppelten Gesiehtspunkt der Eignung fiir 
die Sehule und der kulturkundlichen Einstellung durchsieht ? Man. 
ist versucht zu sagen: Alles! Und die aufierordentlich reichbesetzte 
Auswahl, die die ,,Richtlinien“ in den Lehraufgaben des Reform- 
Realgymnasiums fiir die Prima geben (Weidm. Bd. II S. 330—332 
allein fiir das 17. Jahrhundert!) scheint diese Auffassung zu bestal igen. 
Schon in Q II wird eine klassische Tragodie von Racine oder Corneille- 
„vielleicht“  zu behandeln empfohlen, freilich unter dem oben bereits 
gestreiften Gesiehtspunkt stofflicher Querverbindung mit Geschichte 
und Deutsch. Und in der Prima ist ja die Klassik in ausgiebigstem 
MaOe beriicksichtigt. Freilich, dafi man Corneille, Racine, Moliere, 
dazu die Memoiren- und Briefliteratur, endlich Boileau und die 
Akademie und zum UberfluB die Kanzelredner und Philosophen. 
des 17. Jahrhunderts auch nur andeutungsweise wird schaffen konnen, 
ist ohne Benachteiligung anderer wichtiger Periodcn des franzosischen 
Geisteslebens ausgeschlossen, so erwiinscht es fiir eine kulturkund
liche Durchdringung der franzosischen Klassik sein konnte; es liegt 
das ja auch nicht im Sinne der „Richtlinien1

Untersuchen wir nun die vorhandenen Schulausgaben, so kommem 
-wir zu merkwiirdigen Ergebnissen.

Eine kulturkundliche Bearbeitung des 17. Jahrhunderts geht 
am besten aus von der Wegbereitung durch Proben der Memoiren- 
literatur. Hier fehlt meines Wissens noch eine geeignete Sammlungt 
bis zum Erscheinen des kulturkundlichen Lesebuches von Frohlich- 
Schon, dessen Oberstufe die Herausgeber, entsprechend der Mittel- 
fitufe, ankiindigen, und das anscheinend die Liicke auszufiillen 
verspricht, sei hingewiesen auf Fucha: Anthologie des Prosateurs 
franęais (Velhagen Pros. 158), sowie auf die Auswahl der Lettres de- 
Mme de Sśvignó derselben Sammlung (Pros. 100). Weniger ist 
der indirekte Weg zu empfehlen, den Dietrich mit seiner Auswahl 
,,Le Siecle de Louis X IV “  (Velhagen Pros. 214) beschreitetj
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er stellt hier, die Urteile namhafter franzosischer Schriftsteller, 
Łayisse, Rambaud, Taine u. a. zusammen; da es aber nicht 
auf Geschichtskenntnis ais solche allein, sondern vielmehr auf ihre 
kulturelle Auswertung im Vergleich mit dem Deutschtum ankommt, 
entsprieht dieser Weg nicht dem erstrebten Zweck. Dasselbe gilt 
von Durny, dessen Abschnitt iiber Ludwig XIV. bei Velhagen 
(Eros. 173), Weidmann, und Perthes (44) vertreten ist. Auch hier ist 
ein indirektes LTrteil in einem Unterricht, der unter dem doppelten 
Gesichtspunkt der Kulturkunde und des Arbeitsunterrichts orientiert 
ist, nur von geringcm Nul zen.

Eine ancjere Moglichkeit bietet das Ausgehen vcn der Academie 
und der łhilosophie des 17. Jahrbunderts. Hier sind die Schul- 
ausgaben n och  schwerer zu befcbaffen. Die Ausgabe von Sturm- 
fels.I?hilosophie morale et seriale du 17e siecle, die eine Auswahl 
aus Pascal, ha Rochefoucauld und La Bruyere gibt (Renger A 210) 
wird besenders bei Vereinigung des franzosiechen und deutschen 
Unterrichts in einer Hand und bei seiner Durchdringung mit philo- 
sophischer Propiideutik zu brauchen sein. Sonst kiimen wohl noch in 
Frage die betreffenden Abf chnitte aus L ’Eloquence franęaise der Kiiht- 
mannschen Reform-Ausgaben (7), yielleicht auch aus demRengerschen 
Verlage: Ausgewiihlte Prosa des 17. und 18. Jahrhunderts (TA 16), 
das neben der Sćvignó Abschnitte yon Le Sagę, Montesąuieu und 
Voltaire enthalt, also nur wenig fur unsere Absicht bietet.

Den Kreis der Schriftsteller des klassisehen Jahrhunderts, die ge- 
eignet sind, neben dem grofien Dreigestirn Corneille, Raeine, Moliere 
denSchulerneinenkulturkundlichenEinblick infranzosisches Wesenzu 
geben,so wie es sich wertbildend im Vergleich mitdeutscherEigenart er- 
weist, konnte man etwa noch mit folgenden Schulausgabenerweitem:

In der Velhagenschen Saromlung liegen Fenclons «Aventures 
de T616maque» sowie der oTraitó de TEducation des Fillesn vor 
(Pros. 16, 17, 38 bzw. Pros. 133). Wieweit sie sich zur Darbietung 
im Unterricht der Oberklassen eignen, besonders das zweite Werk, 
sei der Aueprobung im einzelnen iiberlassen; jedenfalls werden 
sie in der Regel, wie all dieses „Beiwerk“ , nur in sorgf&ltigen Aus- 
schnitten verwendet werden konnen. Von Charles Perrault zeigt 
leider der gro Be Buchhandelskatalog von Kohler und Volckmar 1924 
noch keine Schulausgabe der «Paralleles des Anciens et des Modernes® 
an, die kulturkundlich gerade fur den AbschluB dieser Periode von 
hohem Interesse sind; dagegen liegen vcn ihm vor die «Contes des 
fćes» in einer Auswahl bei Renger (A 101) sowie die «Contes de ma 
mere l ’Oie» (Lindauers Klassiker-Bibl. 30), die gleichfalls interessante 
Wesensvergleichungen ermoglichen, die aber freilich schon von der 
Klassik fortfiihren.

Ebenfalls bei Renger ist eine Ausgabe des «Joueur» von Regnard 
herausgekommen, die aber leider in den von Boemer besorgten 
Anmerkungen (1890!) ganz in der alten philologisch-wissenschaft- 
lichen Art der Silbenstecherei und Ausnahmesucherei verfahrt und 
deshalb durch eine Durchdringung und Uberarbeitung nach der 
kulturkundlichen Seite gewinnen wiirde.

Weniger fiir den Gebrauch in der Hand des Schulers eignen 
sich die Ausgaben der Bibliotheca romanica von Grober, die mit 
Boileaus «Art poetique» und «Lutrin» und mit H. d ’Urfśs «Astróe» 
auch das 17. Jabrhundert neben den drei GroBen beriicksichtigen.

Was nun Corneille, Moliere und Raeine anbetrifft, so ist ja an 
Ausgaben kein Mangel. Aber auch hier gilt leider das bereits Be- 
mangelte: Wenn man schon Anmerkungen gibt, dann beriicksichtige

9*
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man doch mehr das Kulturelle und betrachte diese Schriftsteller 
nicht mehr ais Ausbeutungsobjekte fiir die Schulgrammatik — 
oder vielmehr fiir Ausnahmen von den „Regeln“  der Schulgrammatik! 
Am besten ware es, wenn in einer Ausgabe dem Schiller moglichst 
nur Pro bierne zu eigener Arbeit gewiesen und die Handhaben zu ihrer 
selbstiindigen Erarbeitung gegeben wiirden. Hier fehlt noch so gufc 
wie alles, um ein erspriefiliches Arbeiten im Sinne der ,,Richtlinien“ 
zu ermoglichen; doch wird sicher auch hier dem Bediirfnis die Schaffung 
geeigneter Ausgaben folgen. Ist diese JBedingung aber erfullt, dann 
wird es sich zeigen, dafi auch die franzosische Klassik ein geeignetes 
Eeld ist zur kulturkundlichen Auswertung im Unterricht der Oberstufe.

Stapfurt. R. Mueller.

BEMERKUNGEN ZU DER EXPERIMENTALPHONETISCHEN 
STUDIE VON FROSCHELS UND TROJAN.

Der aufS. UHff. der „N. Spr.“ erschienenen „Experimentalphone- 
tischen Studie zur Theorie des Satzes“ mufi sowohl beziiglicli einer 
Annahme ais auch beziigiich der Erkl&rung der beigegcbenen 
Kurven widersprochon werden.

Die Annahme, dafi der Satz ,.Wo waren die Gewehre" und das Wort 
„Wiederum“ nur aus stimmhaften Lautcn bestelie, ist fiir das Siid- 
deutsche nicht zutreffend, da dort „b“, „d ’‘ und „g“ in der Regel s timm- 
los sind. Tatsachlich zeigen auch die Aufnahmen, dafi die Versuchs- 
person sowohl das „d“ ais auch das „g “ stimmlos sprach: die lange 
horizontale Wellenlinie im unteren Teil der Figur 1, links, und dereń 
Fortsetzung rechts oben kann namlich nur dem „n" entsprechen, 
wahrend dessen Artikulation keine Luft durch den Mund ausstromt; 
die darauf folgende vibrationslose Strecke aber ist gar nichts anderes 
ais die stimmlose Yerschlufipause des „d“. In Figur 1 und a eut- 
sprechen also die mit +  +  bezeichneten Strecken den stimmlosen 
Vorsclilufipausen des „d“, dessou Verscldufilosung in Figur l stimm- 
haft erfolgte. (Nach der Auslegung FrOsoliels wiirdo das mit 
der Verschlu/Hdsuny beyinnen!) Die mit bezeichnete Strecke
in Figur 1 entspricht der stimmlosen Veischlufipause des „g “.

Wie „b“, „d“, „gu wird auch das „weiche“ „s“ im Siiddeutschen 
in der Regel stimmlos gesprochen, obwohl daneben auch schon 
stimmhafte Aussprache vorkommt. Wenn in Figur fi, die den Satz 
„Die Wiese wallt'1 wiedergibt, keine yibrationslose Stelle vorkommt, 
so wurde das „s“ eben tatsachlich stiirunhaft gesprochen; wenn sich 
aber in anderen Aufnahmen, die dann erwiihnt werden, yibrations
lose Strecken finden, so ist daraus zu schliefien, dafi diese einem 
stimmlosen „s“ entsprechen, nicht aber dafi eine Trennung zwiseheu 
„ Wie-“ und ,,-se“ eintrat.

Damit ist also auch die Schlufifolgerung — dafi ein Satz durch 
Aimetzen d e r  A r t i k u l a t i o n  (Seito 31, Zeile 11 v. o. ff.) lautlich 
gegliedert werde — hinfallig.

Schliefilich soli auch noch bemerkt werden, dafi die Aufnahmen 
selbst fiir eine Sprachuntersuchung nicht sehr geeignet erscheinen, 
da sie mit dem Tambour inscripteur hergestellt wurden und nicht 
mit dem Rousselotschen Sprachzeiehner, der aliein die Luft- 
bewegungen der Sprache mit genugender Genauigkeit registriert').

Wien. H. K ozioł.
') Herr Professor E. W. Scripture, Wien, legt Wert darauf, fest- 

zustellen, dafi die besprochene Arbeit nicht in dem von ihm geleiteten 
Institut fiir Phonetik hergestellt worden ist. (Aum. d. Herausg.)
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BERICHTE.

FRANZOSISCITE FERIENKURSE DER UNIVERSITAT GENF 
IM SOMMER 1925.

Die Genfer Universitat darf es sich zum Ruhme anrechnen, mit 
der Einrichtung von Ferienkursen zum Studium des modemen 
Franzosisch im Jahre 1892 den Anfang gemacht zu haben. Unermiid- 
lich hat sie seitdem an dereń Vervol]kommnung gearbeitet. 1922 
wurde ihnen zum ersten Małe eine Vortragsreihe iiber intemationale 
Zeitfragen angegliedert, die ihre Bedeutung fraglos erhohte; denn 
die Redner waren Manner von internationalem Ruf. Es ist. zu be- 
griifien, daB diese Erweiterung ©ine dauernde Einrichtung zu werden 
verspncht.

Die Kursę erfreuen sich steigender Beliebtheit. Wahrend 1924 
noch 330 Teilnehmer zu verzeichnen waren —  gewiB schon eine an- 
sehnliche Zahl —  wurden 1925 nicht weniger ais 527 ©ingetragen, die 
sich auf 24 Nationen verteilten.

Die hohe Besuchsziffer war berechtigt. Ein Yergleich des Genfer 
Programms mit denen der anderen Universitaten der franzosischen 
Schweiz, die ebenfalls fur ihre Ferienkurse warben —  Frankreich 
selbst kam ja noch immer nicht fiir uns in Frage — , mu fi te durchaus 
zugunsten Genfs ausfallen. Es war nicht nur das reichhaltigste, 
sondern auch das modemste Programm, und die Erfiillung diirfte 
in diesen beiden Punlrten keine Erwartung enttauscht haben. Mit 
beWunderungswiirdigem Geschick hatte man es wieder verst.anden, 
die an sich stille Ferienzeit, wo Theater und Konzerte und das ge- 
sellschaftliclie Leben pausieren und Genf eigentlich seinen Passanten 
lebt, mit guten theatralischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 
trotzdem zu beleben, von denen .die ersteren wenigstens durchaus 
franzosischen Geist atmeten. Mustergiiltig war auch die Organisation 
von Bichtbildervortragen und Ausfliigen, die den Kursteilnehmern 
Schonheiten und Geschichte von Stadt und Landschaft erschlossen. 
Alle haben gewiB manchen unvergefiliehen Eindruck davon mit- 
genommen, und vielen ist der Abschied schwer geworden.

Die aufiere EinteiJung der Kursę war wieder die gleicho wie bisher 
(das Genauere s. Keuere Sprachen Bd. X X X II  Reft 4 S. 373/74). 
Sie urnfafiten Vorlesungen und tlbungen. DaB Voltaire und Rousseau 
in den Vorlesungen zu Wort kamen, war naturlich. Erfreulicher, 
daB man den interessanten jungen Privatdozenten de Ziegler zu den 
„Prosaschriftstellem von heute“ , besonders Jean Giraudoux, Paul 
Morand, Andró Salmon, Luc Durtain Stellung nehmen lieB und daB 
der verdiente spiritus rector der Kursę, Professor Bernard Bouvier, 
in seiner noch immer prachtvolien Diction eine «Etude sur le theatre 
social en Franoen, insbesondere Becque, Brieux, Mirbeau, Donnay, 
de Curel, entrollte.

Mehr zu den tlbungen hin neigten schon die methodologischen 
Ausfiihrungen von Prof. RoBmann, Wiesbaden, iiber den neusprach- 
lichen Unterricht in Deutschland, von Prof. Hoesli, Ziirich, iiber 
den franzosischen Unterricht in den Ziiricher Schulen (mit Probe- 
lektion, die gut gelang) und von Prof. Victor Spiers (King’s College) 
iiber den franzosischen Unterricht in England.

Je nach dem Lehrgeschick des Vortragenden waren die an- 
regenden Stunden der lecturę analytiąue Vorlesungen oder —  was 
sie alle hatten sein sollen —  Ubungen. Auch darin zeigte sich Prof. 
Bouvier ais Meister. Auf seinem Gebiete, dem der Phonetik und
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Diktion, war das der Leiter der Kursę, Privatdozent G. Thudichum. 
Die stilistischen Ubungen, die in allzu engem Anschlufi an des Be- 
griinders dieser Disziplin, Ch. Bally, Buch, «Traitó de Stilistiąue 
franęaisei), Winter, Heidelberg 1919, Bd. II, vorgenommen Wurden, 
lieflen wie teilweise auch die tJbersetzungsiibungen keine rechte 
Freude hochkommen. Anders, was der Professor der St. Gallener 
Handelshochschule, J. Vollmar, iiber die histoire de Part ausfiihrte. 
So meisterhaft anschaulich habe ich noch nie iiber Kunst vortragen 
horen. Dankbarst mufi auch der genuBreichen Gesangstunden ge- 
dacht werden, in denen zweimal wochentlich ein Professor des Genfer 
Musikkonservatoriums einen groBen sangesfrohen Chor raeist deut- 
scher Damen und Herren in das franzósische und franzosisch-schweize- 
rische Volkslied einfiihrte. Viel ungeahnte Schonheit hat sich uns 
da erschlossen.

Die Vorlesungen wurden fur alle gemeinsam in der Aula ab- 
gehalten; fiir die genannten Ubungen liatte man vier Sektionen 
gebildet. Diese waren im Durchscłinitt von je 40— 50 Horern besucht.

In alledem sehe ich aber nicht die Hauptsache. Die beste und 
erfolgreichste Arbeit, ja gerade das, weshalb man letztlich nach Genf 
ging, hatte in den Exercices pratiąues geleistet werden sollen und 
miissen, fiir welche die Kursteilnehmer in Gruppen von 15— 20 Per- 
sonon nach ihrer Muttersprache und nach ihren praktischen Kennt- 
niasen eingeteilt werden sollten. So versprach es das Programm.

Leider haben diese Ubungen, jedenfalls was uns deutsche Teil- 
nehmer angoht, vielfach schwer enttauscht. Und hier wird die 
Kursleitung den Hebel ansetzen miissen, um die Kursę den ver- 
anderten Verhaltnissen anzupassen.

Die Kursę stehen in einer Krise. Seit 1924 konnen deutsche 
Studenten und Lehrer wieder das Ausland aufsuchen und darnit ' 
zehn dafiir verloreno Jahre nachzuholen versuchen. Und diese Mbg- 
lichkeit niitzen sie fleiBig aus. Das beweist der Urnstand, daB vcm 
den 527 Teilnehmern im vergangenen Jahre 324, also weit mehr ais 
die Halfte, Ręiohsdeutsche waren. Rechnet man die nur 8 Deutsch- 
bsterreicher (Valuta!) und die 60 Schweizer, selbstredend fast aus- 
nalimslos Deutschschweizer, hinzu, so kommt man auf die Zahl 392, 
d. h. 75% der Gesamtzahl waren Deutsche.

Das konnte man im voraus nicht iibersehen. Es kann daher der 
Kursleitung kein Vorwurf daraus erwachsen, daB sie die exercices 
pratiąues darauf nicht eingestellt hatte, daB diese vielmehr noch auf 
den Durchschnitt der Teiinehrner friiherer Jahre berechnet waren, 
zumal anscheinend 1924 die deutschen Teiinehrner keine Kri tik 
daran geiibt haben. Wohl aber diirfen wir Deutschen billigerweise 
erwarten, daB dem nach den vielen kritischen Urteilen, die im 
letzton Jahre schon in Genf doutscherseits geauBert wurden, in Zu- 
kunft Rechnung getragen wird.

Zudem sind die deutschen Ferienkursteilnehmer nicht mehr die gleichen 
wie friiher. Nicht nur hat sich das Anteilsverhaltnis von Studenten 
und ,,hoherenLehrern“ betrachtlich zugunsten der Lehrer verschoben; 
von der Kursleitung selbst w urde mehr ais oinmal ruhmend hervor- 
gehobon, daB sich das allgemeine Niveau der praktischen Kenntnisse 
des modornen Franzosisch, die friiher bei aller wissenschaftlichen 
Tiichtigkeit oft rocht gering gewesen seien, bei den Deutschen be- 
deutend gehoben, und betont, daB man damit nicht gerechnet habe. 
Dazu stimmt, daB viele deutsche Teiinehrner bald den exercices 
pratiąues, denen ein Drittel aller Stunden gowidmet war, fernblieben 
und sich privatim Ersatz dafiir suchten.

134
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Das lag besonders an dem Niveau u ud der Planlosigkeit des darin 
3DurehgenommenenundanderpraktischenUnmoglichkeit,die Gruppen 
wirkliclinachdenvorhandenenKenntnissenzubilden. ZumeinerFreude 
lese ich in der soeben erschienenen Ankiindigung der Ferienkurse 
1926, daB von den vier SekLonen eine den Lehrern an hoheren Schulen 
vorbehalten sein soli. Fach den Erlahrungen des letzten Jahres 
diirfte es sich empfehlen, zwei Sektionen dafiir in Aussicht zu nehmen, 
■denn wieder diirften die deutschen Lehrer an hoheren Schulen mehr 
ais die Halfte aller Teilnehmer ausmachen. Auch ware emsthaft 
zu uberlegen, ob es sich nicht ermoglichen lieBe, die Wahl der Gruppe 
dem ©inzelnen freizugeben, und daB die Gruppenleiter das bestimmte 
Gebiet, dem sie sich nach griindlicher Vorbereitung mit ihrer Gruppe 
widmen wollen, ankiindigten. Die Schwierigkeiten, solche exercices 
derart abzustufen und so rnannigfaltig zu gestalten, datl móglichst 
jeder das Gewiinschte findet, sind groB, Bind sehr groB. Das ist 
nicht zu verkennen. Aber ich zweifle nicht, daB die riihrige Leitung 
der Kursę auch dieser neuen Lagę Ilerr werden und sich den rechten 
Weg Bchon bahnen wird. Es darf nicht sein, daB der zu Recht be- 
stehende gute Ruf der Genfer Ferienkurse Schaden leide.

Zum SchluB nocli eine Anregung! Wir haben in Genf viel Metho- 
■dologisches gehort, das Aktuellste aber nicht. Von den Richtlinien 
und Lehrplanen, vom arbeitsunterrichtlichen Betrieb der neueren 
Sprachen war nicht die Rede. Aber wo bóte sich sonst eine dazu 
gleich giinstige Gelegenheit? Wo sonst kornmen jemals, den Blick 
aufs gleiche Ziel gerichtet, fur einen Monat und langer mehrere 
hundert Lehrer der neueren Sprachen, fiir Neues aufnahmebereit 
zusammen? Viele von diesen werden an den Kursen des Zentral- 
instituts nie Gelegenheit haben sich zu beteiligen. Sollte es' daher 
nicht eben dem Zentralinstitut und den Lnterrichtsministerien am 
Herzen liegen, solche Gelegenheit zu niitzen und im Verein mit der 
Leitung der Ferienkurse den Gedanken zu erwagen, wie sie uns 
dabei ihre Wiinsche und Ziele durch berufenen Mund naher bringen 
konnte? Das wiirde gewiB aller Beteiligten Schaden nicht sein.

Bonn. J. Gerharda.

BESPRECHUNGEN.

JSłudier i modern Sprdkrelenslcap utgiv. av Nyjilologiska Sćillskapet 
i Stockholm IX ;  Ake W ilson Mijnthr, Nagra Anteckningar 
om en Grupp spanska Kraftuttryck. Uppsala 1924, Almauist 
& Wiksells Boktryckeri — A. — B. 17 S.
Auf Grund eines reichen Materials, das Verf. namentlich aus 

erzahlenden Werken (Romanen, Novellen) der neueren Zeit gesammelt, 
wird hier der Ursprung zahlreicher spanischer Fliiche und Kraftaus- 
driicke aufgedeckt. Hierbei stellt sich heraus, daB, wie in allen 
Sprachen, auch im Spanischen Euphemismus und Ellipse die bei 
Fiuchen maBgebenden Faktoren sind. Die Scheu, unflatige Worter 
auszusprechen, fiihrt zur absichtlichen Entstellung: so wird cagarae 
lu  dem harmlosen caerae oder casarse, z. B. me caigo en la md, me caso 
en mi via. Besonders haufig ist die Form mecachis, wobei Verf. an 
Beeinflussung durch cachar ,,zerbrechen“  denkt. Andere Verba, 
hinter denen sich cagarse birgt, sind ciscarse, chincharse, zurrarse, 
descargar8e, reventarse.
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Charakteristisch ist die Verwendung von Verwandtschafts- 
namen ais Zielobjekt des Fluches. Das Teuerste, was der Mensch 
besitzt, ist seine Mutter. Am hartesten trifft rnan daher den Gegner, 
wenn man ibm die Mutter verunglimpft: me caso eon su mądre! oder 
elliptisch tu mądre! su mądre*)! Ein Emporsteigen in der Genealogie 
fiihrt zur abuela (abuelo): me caso eon mi abuela! Andere Verwandt- 
schaftsnamen kommen in Fluchen seltener vor.

Das kirchliche Gebot, den Namen Gottes nicht ,,eitel“ zu nennen, 
veranla!3t die seltsamsten Wortentstellungen in reJigios betonten 
Fliichen: so heiBt es fiir Diós diez oder auch Reus: me caso eon diez, 
me cachi en Reus. Fiir Maria oder mądre de Diós steht md, mar, 
Mares; me caigo en la md {mar), me caso eon la mar. Hingegen setzt 
man Heiligennamen ohne Scheu* 2 3): Santa Barbara, San Francisco, 
San Fedro.

Sehr haufig ist der Gebrauch von Diós ais Affektssuperlativf 
der wohl urspriinglich nach lobenden Ausdriicken wie ,,gut“ , „ge- 
recht,“  ,,weise“  („weiser ais Gott“ ), dann aber gedankenlos auch 
nach tadelnden Adjektivon gebraucht wird : mas feo que Diós, mas 
borracho que Diós.

Interessant ist der Hinweis auf die Erscheinung, daC Ausdriicke, 
die sich auf die Haartracht der Frauen beziehen, ais Verhiillungen 
fiir don Geschlechtsteil gesetzt werden. Abweiehend vom Verf. 
mochte ich die Vermutung aussprechen, dal.! zunachst euphemistisch 
fiir cono — cunnus mono „Cbignon“  gesagt wurde2). Dieses mono 
hat dann offenbar andere naheliegende oder synonyme Ausdriicke 
wie cachirulo, zorongo usw. nach sich gezogen.

Lehrreich sind die abschliefienden Ausfiihrungen iiber die Ge- 
schichte des Fluehens in Spanien. Belege finden sich erst mit Beginn 
des 18. Jahrhunderts und zwar scheint in dem streng katholischen 
Spanien diese Unsitte nicht bodenstandig zu sein. Von den Italienem 
lernten das Fluchen naturgemafi zuerst die Bewohner der spanischen 
Ostkiiste, die Katalanen, und erst von diesen kam es zunachst nach 
Aragon und von da in das iibrige Spanien. Am spatesten wurden die 
Basken von der Fluchseuche angesteckt. (Vgl. die Zeugnisse Truebas.)

Die aufschluBreiche Abhandlung des bekannten Hispanologen 
sei Sprachforschern wie Volkskundlern bestens empfohlen. Wunschens- 
wert wiire eine Dbersetzung ins Spanische oder eine andere romanische 
Sprache.

Klagenfurt. K. R iegler.

’ ) Vgl. triest.: tu marę xe putana. In Pola klagten mir italienische 
Schiller nicht selten: Er hat „mir“ die Mutter geschimpft. Im Spani
schen erscheint putaiiera euphemistisch ais punetera, puriemera, 
pistolera, pastolera, pesetera.

2) Der italiener, der den Spanier in der Unflatigkeit der Fliiche 
weit iibertrifft, scheut sich nicht, den Namen Gottes oder der Madonna 
mit dem Schweine inVerbindung zu bringen: porco Dio und porca 
Madonna gehoren zu den beliebtesten Fluchen.

3) In einem ganz anderen Lichte erschiene der Gebrauch dieses 
Wortes fiir cunnus, wenn Sainóans Angabe (1. Beih. der Zs. f. rom. 
Phil., S. 57e) span. mono habe urspriinglich „Katze“  bedeutet, 
richtig ist. Dann lagę in mono derselbe Bedeutungswandel (Katzo >  
weibl. Geschlechtsteil) wie in venez. mona vor. (Vgl. auch franz. 
chat, bair. Katz’, engl. pussy ais Verhullungen fiir den weibl. Ge- 
schlechtsteil.)
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Briefe eines Unbekannten (A lbxandbr  von V illb r s ). Ausgewahlt 
und eingeleitet von Wilhelm Weigand. 8°. 489 S. Im Inselverlag 
zu Leipzig, 1925.
Die franzosische Revolution trieb mit vielen anderen Emigranten 

auch die Briider Charles und Frederic de Vdlers nach Deutschland. 
Charles wurde in innerster Seele von deutscher Wissenschaft und 
Bildung ergriffen und fand in der geistigen Vermittłung zwischen 
den beiden Volkern seine in der damaligen Zeit besonders schwere 
und undankbaro Lebensaufgabe. Friedrich, mit einer Dresdenerin 
verheiratet, Lektor an der Uniyersitat in Moskau, wurde im Jahre 
1812 der Vater jenes Alexander, dem wir Briefe verdanken, die un- 
streitig zu den schonsten gehoren, die in den 60er und 70er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts in deutscher Sprache geschrieben 
worden sind. Alexander hat es nach einer sturmischen, unordentlichen 
Bohćmien-Jugorid bis zum Legationsrat an der sachsischen Gesandt- 
schaft in Wien gebracht. Aber auf Amt und Wiirde hat er keinen 
Wert gelegt. Er muCte sie wohl haben, um leben zu konnen, um sich 
ganz dem Kunstwerk seines Lebens widmen zu konnen. Alexander 
von Villers ist sicher einer von den konsequentesten Egoisten unter 
den Menschen gewesen, einer, der sich ganz ais einzelner gefiihlt hat, 
im BewuBtsein, ganz mit seinen Wurzeln aus dem allgemeinen Erd- 
reich herauszuwachsen und mit seinen Poren Licht und Luft zu 
seinem Bliihen und Entfalten in sich zu saugen. Ein einzelner mit 
einem ganz natiirlichen F reiheitsbewufitsein, das nichts Angreife- 
risches und nichts MiBtrauisch-angstliches kannte, sondern eben nur 
das Recht fiir sich beanspruchte, nach seinerFaęon selig zu werden.

Ein Original, dem nicht seine vielleicht etwas zweifelhafte 
aristokratische Abkunft, wohl aber sein wahrhaft aristokralisches 
Talent feinster Gedanklichkeit und glanzender Gesprachsfiihrung 
erlaubte, im zuriickhaltenden osterreichischen Adel seine besten 
Freunde zu finden.

Eigentlich war er doch kein Egoist. Zum mindesten war sein 
Egoismus so liebenswiirdiger, mitteilsamer Art, daB er in seiner 
AuBerung, in seiner Beriihrung mit den Freunden fast wie eine iiber- 
quellende, schopferische Hingabe des besten und schonsten Besitzes 
wurde.

Alexander von Villers war kein aus Einsamkeit und Kraft 
starken Gefiihls schaffenderDichter. Er wurde zum uniibertrefflichen 
Briefschreiber im geselligen Verkehr mit den Freunden. Dem Publi- 
kum hatte er nichts zu sagen. Um den Freunden Freude zu machen, 
lieB er die geschmeidige Feder iibers Papier spielen, breitete er mit 
verschwenderiseher Freigebigkeit vor ihnen aus, was ihm aus der 
ruhigen Lebendigkeit, aus der Bchaulust und Beschaulichkeit seines 
in Schonheit reifenden Geistes zustromte. Im Briefschreiben schenkte 
er, nicht im hochmiitigen Gefiihl exklusiver Einsamkeit, sondern 
im Gliicksempfinden der Verbundenlioit mit denen, dereń Freund- 
schaft ihn anregte und reizte.

Alexander von Villers, der Sohn eines franzosischen Vaters und 
einer deutschen Mutter, fand nach unsteter, fiir das eigene Werdeń 
nicht ungefahrlicher Jugend schlieBlich einen Kuhepunkt, eine 
B.eimat in Wien. Nicht einmal in Wien, sondern, ais er ganz frei 
geworden war vom Zwang des Amtes, irgendwo auf dem Lande, 
in einem Hauschen des Wiener Waldes. Ein Franzose ? Ein Deutscher ? 
Ein Wiener? MiiBige Frage, solange man sie so oder so bejahen 
mochte. Vielmehr ein reiches Talent, das in seiner Selbstherrlichkeit 
iiber den Yolkern steht, keiner einzelnen Nation ausschliefilich zu-
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zuzahlen ist. Dem das Beste des geistigen und kiinstlerisehen Schaffens 
aller Volker gerade gut genug ist, um dem Edelgewaehs des eigenen 
Goistes seine Nahrung zu geben. Ein dichterisch veranlagter Herren- 
mensch, der in seiner langen Jugend so durchs Leben hingaukelte, 
den die Vornehrnheit seines asthetisclien Lebenswillens vor dem 
Untergang bewahrte, der niohts geleistet bat, was den politischen, 
den sozialen, den Tatmenschen imponieren konnte, der nur fiir sich 
lund ein paar Ereunde lebte, der verschollen ware, wenn nicht durch 
die Verdffentliehung seiner Briefe die Freunde sein Andenken ge 
rettet hatten. Ein Unbekannter, der nun weiter lebt durch die Magie 
der Worte, die er mit der Feder auf dem Papier aus Geist und Gemiit 
herauszuzaubern wufite. Ein hinreiBender Plauderer. Doch wenn 
man langsam und mit Bedacht in seinen Briefon zu lesen versteht, so 
will es einem scheinen, ais ob er vielleicht noch besser ais zu plaudem 
zu schweigen verstand. ,,An der Grenze der Spracho liegt das 
Schweigen,“  schrieb er einmal. Er war doch ein Ego ist; denn ganz 
sicher hat er sein Bestes immer fur sich behalten und mit sich ins 
Grab genommen.

Ein erster Band seiner Briefe ist zum ersten Małe von seinem 
Ereunde Rudolf Grafen Hoyos im Jahre 1881 in Wien herausgegeben 
<und in einer 2. Auflage um einen Band vermehrt worden. Im Jahre 
1910 hat der Inselyerlag durch W. Weigand und Karl Graf Lanko- 
rónski eine neue Ausgabe veranstaltet, die den Text der Briefe in 
seiner urspriinglichen Fassung, in richtiger Datierung und Reihen- 
folge brachte. Auf Grund dieser Ausgabe hat dann W. Weigand die 
hier angezeigte Auswahl in einem Bandę getroffen, um „die herrlichen 
.Briefe weiteren Kreisen zuganglich zu machen und jenes Glucksgefuhl 
■zu mohren, das bei Wahlverwandten durch die Boriihrung mit einer 
wahrhaft geistreichen und liebenswiirdigen Personlichkeit entsteht“ .

R ichaiid Hamann, Die deutsche Malerei vom Rokoko bis zum Ex-
pressionismus. Mit 362 Abbildungen im Text und 10 mehr-
farbigen Tafeln. 472 S. Verlag B. G. Teubner, Leipzig 1925.

^_Preis geh. 28, geb. 36, in Halbfr. geb. 45 M.
Gleieh zu Anfang seines wertvollen Buches bezeichnot der Ver- 

lasser die Geschichte der deutschen Malerei im 19. Jhdt. ais eine 
tragische Angelegenheit, ais „bis zu gewissem Grade“ die Geschichte 
der malerischen Unzuliinglichkeiten. Die deutsche Malerei des 
19. Jhdts., trotz einzelner Hdehstleistungen, blieb an internationaler 
Weltgeltung weit hinter der franzosischen zuriick, weil sie im Tech- 
nischen versagte, wahrend sie im geistigen Gehalt der Bilder kiihner 
und fortschrittlicher war. Auf Grund dieser gewiB richtigen Er- 
wagung ist Hamann bomuht, in seiner Geschichte der Malerei im 
19. Jhdt. die Geschichte der Entwicklung des in den Bildern nieder- 
gelegten geistigen Gehaltes in erster Linie zu geben, auseinander- 
zusetzen, wie dieser Jnhalt schuld daran war, dafi die Maler im 
rein Kiinstlerisehen, in der malerischen Darstellung so oft versagten.

In der Konseąuenz, mit der Hamann diesem Problem nachgeht, 
beruht. unstreitig einer der Hauptvorzuge seines Buches. Der immer 
wieder untorsuchte und erkliirte Zusammenhang der Malerei mit den 
geistigen Stromungen, den groBen und kleinen Haltungen der ver- 
schiedenen Generationen (etwa Restauration, Biedermeierzeit, Griin- 
derepoche) fiihrt zu wertyollen und fiir das Verstandnis der Kunst- 
werke in positiyer und negatiyer Hinsicht fruchtbaren Erkenntnissen. 
An vielen Beispielen wird gezeigt, wie die Maler so oft das im Bilde 
■ausdi iieken wollten, was entweder im innersten Gefiihl stecken bleiben
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mufi oder was auszudriicken nur dem Wort oder den Tonen der Musik 
vergonnt ist: innerstes Menschliches, seelisches Empfinden und 
Głiihen, still verborgene, ratselhafte Stimmungen oder stiirmisch- 
garende Erregung, Naturversenkung, NaturschWarmerei, Andacht 
und Schauer vor dem Ali. Die Maler wollten im Por trat oder im 
Landschaftsbild Charakter, Wesenheit, Gefuhle und Gedanken 
wiedergeben, wie das alles von Dichtern und Musikern besser zum 
Ausdruek gebracht wurde, von Schiller, Goethe, Beethoven. Gerade 
starkste Personlichkeiten, wie z. B. der Klassizist Jac. Asmus Carstens 
scheiterten am starksten, ,,weil sie das Abstrakte und Idealistische 
der Zeit in der sinnenstarksten Kunst, der Malerei, ausdriicken“  
wollten (S. 93). Oder Ph. O. Runge mufite versagen, wenn er Themen 
des 18. Jhdts. und des Barock, z. B. den Preis von Frauensehonheit, 
unter dem Vorwand von Mythologie und Allegorie mit dem neuen 
vergeistigten Naturgefiihl zu verschmelzen suchte (S. 110).

Geht Hamann in solchen Erklarungen hier und da vielleicht nicht 
etwas zu weit? Kann Wirklich dem Ureigensten D. C. Eriedrichs 
dem zarten lyrisohen Gefiihl, aus dem heraus er seine Landschafts- 
bilder malte, „nur eine gleich zarte, spinnende Wortkunst, ein 
lyrisohes Nachmalen mit Worten gerecht werden“  ? Ist nicht das 
Wort an sich ebenso fahig oder unfahig, dio seelischen Empfindungen 
wiederzugeben wie der in Farbę getauchte Pinsel. Und sind wirklich, 
vom teohnischen Standpunkt aus betrachtet, die Friedrichschen 
Naturbilder weniger yollendet im Ausdruek ais Goethes oder Eichen- 
dorffs Naturlieder ? Es lconnte sein, daS in einem solchen Falle die 
Betrachtungsweise des sehr kenntnisreichen, roiihelos die feinsten 
Entwicklungsfaden ziehenden Verfassers etwas zu sehr entwicklungs- 
geschichtlich-technisch gerichtet ware, da8 er zu viel Gewicht auf 
die ubernommenen und uberkommenen Mittel und Gewohnheiten 
legte und nicht ganz so viel Aufmerksamkeit yerwendete auf das 
absolut eigene Konnen Friedrichs, das ebon bestimmt wird durch das 
nur fiir ihn zutreffende Verhaltnis von seinetn Kiinstlerwillen und 
seiner Kiinstlerkraft.

So sehr entwicklungsgeschichtlich und man mochte fast sagen 
geistesgeschichtlich die Darstellung gehalten ist, so kommt doch die 
Beurteilung der besprochenen zahlreichen Bilder in rein kiinstlerisch- 
technischer Hinsicht keineswegs zu kurz. Im Gegenteil. Hamann 
hat ein ganz besonders stark entwickeltes Talent der Bildbeschreibung. 
Er erfafit die malerischen Eigentiimlichkeiten der Gemalde mit 
scharfem Blick und versteht es, sie dem Leser mit knappen, schlagen- 
den Worten zu verdeutlichen. Seine Kunst der Formzergliederung 
und der Sichtbarmachung der kiinstlerischen Qualitaten der Kunst- 
werke erinnert an die Meisterschaft Wolfflins und gewahrt ebensoviel 
Genufi, wie sie Belehrung gibt. Vielleicht, dafi er hier und da, in 
seltensten Fallen, im Eifer der in bestimmter Richtung sich be- 
wegenden Beweisfuhrung ein wenig iibertreibt. Er behauptet z. B. 
bei der Besprechung einer Bauernlcuche von Andreas Herrlein (1720 
bis 1796), dafi ein auf dem Bild gemalter „Einblick in einen zweiten 
tieferen Raum wie ein auf die Wand projiziertes Bild“  wirke (S. 32), 
und umgekehrt bei der Besprechung eines den Prinzen August von 
Preufien darstellenden Bildes von Franz Kriiger (1797— 1857), dafi 
ein an der Wand hangendes Bild im Bilde so gegenstandlioh werde, 
„dafi man glaubt, hinten im Zimmer offne sich ein Raum, in dem 
eirie Frau auf einem Empiresofa in schdner Pose sitzt“ (8. 187). Aber 
die beigegebenen Illustrationen erlauben dem Betrachter, in beiden 
Fallen Hamanns Meinung nicht zu teilen, vielinehr den Raum wirk-
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lich ais Raum und das Bild ais Bild zu sehen. Es scheint, daB der 
Wunsch, bei dem einen wie dem anderenBild gewisse teehnische 
Mangel der Ausfiihrung nachzuweisen, die jedesmalige tlbertreibung 
des Eindrucks veranlaBt haben.

Der Feinheit der Bildbesehreibung in den Einzelziigen steht 
die Sicherheit der Charakterisierung des Gesamteindrucks ganz und 
gar nicht nach. Dabei auflert sich die souverane Uberlegenheit, der 
Beurteilung manchmal in der Form liebenswiirdiger, gelegentlich wohl 
auch sarkastischer Ironie, verschmaht auch —  besonders gegeniiber 
einzelnen Expressionisten —  burschikoses, derbes Zugreifen in Wort- 
und Satzpragung nicht ganz.

Auffallig erscheint, daB diese doch so bewufit und bestimmt 
entwicklungsgeschichtlich betonte Darstellung so wenig die Zu- 
sammenhange mit der franzosischen Malerei beriicksichtigt. Wahrend 
in den ersten sich mit Rokoko und Klassizismus beschaftigenden 
Kapitelu diese Zusammenhange im Rabmen der gestellten Aufgabe 
gebiihrend gewiirdigt werden, ist in spateren Abschnitten, besonders 
bei der Erorterung des iiberhaupt ein wenig kurz und zerstreut be- 
handelten Impressionismus, einzelne Bemerkungen abgerechnet, von 
ihnen wenig die Rede. Wahrscheinlich deswegen, weil es dem Yer- 
fasser eben gerade auf die Herausarbeitung des wesentlich nationalen 
Oharakters der deutsehen Malerei ankarn. Diese Absicht ist ihm in 
yollem Mafie gelungen. M it seiner wohldurchdachten Charakterisierung 
der Hauptepoohen, Personlichkeiten und Werke auf dem Gebiete 
der Malerei hat er ein Kapitel deutscher Geistesgeschichte geschrieben, 
das vielleicht von Tragik nicht frei ist; von jener Tragik, ohne die es 
keine Grofie im Leben und Schaffen gibt, die wohl unser deutsches 
Schicksal ist.

Wien. W alth er K iichler.

M atuannn T h a i.m an n , Gestalłunc/sfragen der Lyrik. 126 Seiten mit
einigen Tabellen.' Verlag M. Huber. Miinchen 1925.
Der Zweig deutscher Literaturwissenschaft, welcher sich den be- 

sonderen Problemen der Form von Dichtungen widmet und der ver- 
śucht, durch ,,Anschauen der formalen Gestaltung“  Kriterien einer 
weiteren schopferischen Betrachtung zu finden (ohne allzu stark 
nach den Dingen der Weltanschauung oder nach den ,,Quellen“ 
zu fragen) — dieser Zweig also setzt seinen Vertretem unzahlige 
Aufgaben und Moglichkeiten. Es muB in Kauf genommen werden, 
daB dabei die Gefahr von Irregang und Umweg besteht. Es muB 
aber jeder Weg begangen werden. Verf. hat mit ihrem kleinen, 
aber inhaltsreichen Buch einen Versuch untemommen, der nicht 
unbeachtet bleiben soli, ran so weniger, ais dieser Versuch sich auch 
aufierhalb der Lyrik in irgendeiner Weise ebenfalls fruchtbar an- 
wenden lassen diirfte. Verf. stellt sich die Frage, inwieweit bei einem 
Dichter die Anordnung der Gedichte bei AnlaB der Herstellung 
eines Sammelbandes mehr ais bloB zufallig ist. Das gestaltende 
Verfahren bei der Redaktion eines solchen Bandes kann sehr wohl 
mehr ais ein Zufall, ais eine Laune sein. Die personliche Notę aus An
laB solcher Ordnung gilt es zu erkennen und zu bewerten. Dazu 
kommt einzweites: Wie liegt der teilweise ahnliche Fali dann, wenn ein 
Gedichtzyklus vom in Frage stehenden Dichter von vornherein beab- 
sichtigt war oder sich ihm im Lauf der Zeit ais „das Richtige“ ergab ? 
Auch eineKombination dieser beiden Grundmoglichkeitenist denkbar.

Auf den ersten Blick kann es scheinen, ais ob diese Fragen doch 
wohl etwas reiehlich Nebensiichliches betrafen. Man kann auch
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daran denken, dat! dadurch ein konstruierendes Moment in die 
Forschung, d. h. Betrachtung und Anschauung eines Bandes hinein 
getragen wiirde. Priiffc man die Voraussetzungen der vorliegenden 
Untersuchung genauer, so zeigt sich, dali von irgendeiner auch 
nur scheinbaren Art von Vergewaltigung des Tats&chlichen nicht 
gesprochen werden kann. Sondern man beobachtet, dafi Verf. sehr 
behutsam zu Werke geht, und aus ihren verschiedenartigen Be- 
obaehtungsobjekten ergibt sich im wechselseitigen Vergleich, da(.i 
ohne Zweifel eben gerade durch diese Methode (welche noch erweite- 
rungsfahig ist) Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten typischen 
Geprages sich zeigen und auch graphisch darstellen lassen. Verf. 
hat sich die Muhe nicht verdriellen lassen, sehr komplizierte Dinge, 
wie etwa Rilkes „Sonette an Orpheus“ ebenso liebevoll zu beschauen 
wie einfachere, z. B: Hartlebens „von reifen Friichten“ . Auch friihere 
Brscheinungen, Annette v. Droste, Heine, Morike z. B. sind derart 
untersucht.

Um nicht mifiverstanden zu werden: die Gestaltung des lyrischen 
Bandes gilt es zu erkennen. Verf. ist sich dariiber vollig klar, dafi 
damit nicht alles getan ist. Nur bilden ihre Studien ein bedeut- 
sames Gegengewicht gegen (zweifellos interessante) Versuche, durch 
ubermafiige Betonung des der Dichtung zugrunde liegenden Welt- 
anschaulichen dem tatsachlich Vorliegenden. der Dichtung die mate
riale Substanz wegzudeuten und wegzureden. Ganz zu schweigen 
von den Vorbilder- und Quellentheorien, samt Abhangigkeitserorte- 
rungen, welche die Gestalt des Dichters und seine Kraft verunselb- 
standigen, indem ihm nichts Eigenes mehr zugetraut wird. Man 
wird sich bei diesen Dingen sehr davor hiiten miissen, das Kind 
mit dem Bad auszuschiitten. Wenn man vergleichsweise die Ver- 
suche, durch Anschauen der formalen Gestaltung der Dichtung 
oder des Bandes zur Erkenntnis der subjektiven Eigengesetzlichlceit 
des betreffenden Kunstlers und Denkers zu gelangen, mit der che- 
mischen Analyse vergleicht: dann ist daran zu erinnern, daB die 
Analyse allein es nicht macht; sondern der ganze, warmherzige 
Mensch mufi dahinter stehen, dem die Analyse nur ein Mittel ist, 
eines unter vielen; ein Mittel zur Klarung der ebenso ratselvollen 
wie erfreulichen Tatsache, dafi der Dichter an der Arbeit und auf dem 
Wege zu seinen Horern ist. In dieser Hinsicht ist der knappe Thal- 
mannsche Versuch noch Vor]iiufer und Anfang. Indessen łiat Verf. 
ihren iiberaus naehdenklichen und geduldigen Untersuchungen 
zweierlei hinzugeftigt: erstens abstrakte Schemata, diirrste und 
nuehternste Realitat, mit der ad oculos demonstriert wird und die 
manehen Leser zunaehst befremden durfte. Zweitens aber eine An- 
zahl treffender und feiner Bemerkungen zum Dichtstil des einzelnen 
und zum Dichtstil im allgeineinen.

Der Versuch der Verf., mit dem sich auseinanderzusetzen, 
diejenigen, die es angeht, nicht herumkommen konnen, sollte weiter- 
gefiihrt und weiter erprobt werden. Denn so manches literarisch 
wichtige Gebilde ist ebenfalls ,,Band“ , auch wenn es zuerst gar 
nicht so zu sein scheint, weil es mit Lyrik zunaehst nichts zu tun hat.

Karlsruhe i. B. A. v. Grolm an.

B randeis-R uitthrer, Lehrbuch der englischen Sprache fur lieal-
schulen. 1. Teil: An English Primer. 5. veranderte Aufl. von
Dr. F. K arp f und Dr. Th. R eitterer . Wien und Leipzig 1926.
Gegeniiber der dem Ref. vorliegenden zweiten Auflage dieses 

Bandes des geschatzten Lehrganges ist eine durchgreifende und ver-
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mehrende Umarbeitung aller Kapitel bei Aufrechterhaltung des alten 
wohlbewahrten Grundplanes feetzustellen. In der knapp einfiihrenden 
,,Lautbildnng“ ist die Ersetzung der gefahrlichen Digraphen |th] und 
[dh] durcih [f>] und [d] zu begriiCen. Die nun 1'riil er mogliche Ver- 
mittlung der gew. Orthographie darf ais eine wohl langerer Erfahrung 
entsprungene heileame MaBregel bezeicbnet werden. Von der 6. Lek- 
tion an werden mit Erfolg englische Regelfaseungen gegeben, auf 
tlbersetzungeiibungen (nur mit bekanntem Wortschatzl), wird mit 
Recht nicht verzichtet. Wdrterbuch, Anmerkungen und Bilcer- 
material stehen auf der Hohe. Die grammatiechen Kapitel sind derart 
kurz und doch reichhaltig abgefaflt und mit allen Arten von Urn- 
formungs- und Wiederholungemateiial versehen, daB Ref. das bei 
der Knappheit der dem Englischen zugemessenen Stundenzahl 
unerbittlich erscheinende Lehrziel des ersten Schuljahres, nam lich 
Beherrschung der ganzen elementaren Laut-, Formen- und Satzlehre, 
erreichbar vorkommt. Das Buch ist wohl durchdacht aufgebaut, sehr 
lebendig gehalten und lafit dennoch eelbstandiger didaktiecher 
Individualitat des Lehrers freien Spielraum. —  An Einzelheiten sind 
Ref. ausgefallen: Et was spate Einfiihrung der einfachen Frage- 
worter (S.14). —  Ist “ to greet”  fur einen sturrmen Grufl nicht besser 
durch "to salute”  zu ersetzen (S. 14, 4)? —  S. 20, 3 ein leicht zu 
beseitigender eachlicher Widerspruch zu 20, 11. —  Der Text der 
12. Lektion ist etwas trocken. —  S. 47, Aufg. 9 schliige Ref. statt 
“ Omit the word ‘not’ . . .”  vor: “ Give the positive form of these 
sentences” . —  S. 60, Aufg. 7: “ Pink one” ist eine schon durch Ver- 
gleich mit dem Text S. 58, 7 ais kiinst-lich wirkende Form. —  S. 91 
mii 11 te “ Mr. Speaker”  ais bedeutsame ausnahmsweise Titelbezeichnung 
auch auf dieser Stufe schon genannt werden.

B randeis-R eittehek , Lehrbuch der englischen Sprache jur Mddchen- 
lyzcen und andere hóhereMadchenschulen. 2. Teil: A First English 
Readey. Wien u. Leipzig. 4. veranderte Auil. von Dr. F. Karpf 
und Dr. Th. Reitterer.
Die fiir das zweite Schuljahr berechneten Lesetexte sind syste- 

matisch in vier Kapitel gegliedert: Schon der erste geo- und topo- 
graphische Abschnitt —  The Home of the English —  berucksichtigt 
auch Naturschilderung und Anthropogeographie, gibt Stimmungs- 
bilder in Prosa und Versen, wagt sogar die Einfiihrung eines eehwie- 
rigen Passus aus den “ Foces P o p u l i " In II. — Landmarks of English 
History —  geschieht die Ablosung des rein belehrenden Geschichts- 
stoffes durch Legendarisches (Tennyson, Kipling), Ballad en (Perey), 
und patriotischeLyrik (“  YeMariners etc.” ). Die Geschichtserzahlungen 
sind entweder engl. Lehrbiichern oder groBeren Werken (Freeman, 
Hume) entnommen. —  Fiir III. —  Sketches from Life —  sind aus 
J. Payn, Barry Pain und Jerome gliicklich solche Stiicke gewahlt, die 
madchenhafter Einstellung liegen; dasselbe gilt von IV. —  Tales 
and Stories — , wenn auch in diesen beiden Kapiteln die Anforde- 
rungen an die geistige Reife ab und zu reichlich hoch gespannt er- 
scheinen. Jedem Lesestiick ist ein erfreulich knapper, jungeren 
Lehrern gewitl Willkommener didaktischer Schliissel beigegeben: 
Questions and Answers, Word-List, Synonyms (von S. 67 an: “ Equi- 
valents” ), Word-Formation usW. Die Fragen leiten zu klarer Dis- 
ponierung des Gelesenen und zu fliissiger Wiedergabe an; sie setzen 
freilich S. 12, S. 74 und sonst zuweilen genauere Erklarungen voraus, 
ais sie das Buch gewahrt. So auch die Composition Exercise 59, 1. — 
In den Texten waren zwei sachliche Fehler zu berichtigen, 49,,



12ff. und 62, 1; die Fassungen in den Titeln 73, I und 88 zu 
iiberlegen.

Die kurzeń Anmerkungen bieten yiele Realien und sind recht 
yerlaBlich; zu bessern sind: zu 9, 25 lies “ YoungPretender” st. “ Old 
Pr.”  —  zu 13, 18 lies “ only inbabited”  st. “ and i.”  —  zu 32, 115 erg. 
Hinweis auf Tennysons und Drinkwaters Dramen. —  zu 41 (S. 161) 
erki. “ Australasia” ; zu 51, 57 “ Athelney”  —  zu 52, 22ff. erg. Hin
weis auf “ tumbler” . —  zu 56, 118 “ to scuttle”  ist “ to run swiftly”  
zu biali. —  Zu 56, 125 erg. “ Beacon”  =  „Wartturm fiir Feuerzeichen11; 
zu 62, 3 die Aussprachebezeichnung fur “ Coeur deLion” . —  Zu Stk. 30: 
kann man novel”  fiir Meyers „Der Heilige“  Bagenf Hinweis auf 
Tennysons Drama ware hier passend. -  Zu 85, 24 erg. Erklarung von 

plashjr . /u  89, 1 stimrrit das Datum 1809 (das eines Wiederab-^ 
druckslmcht zum T.ext: 1801. —  Stiick 53 ware genauer zu glossieren: 

khud ist nicht probably” , sondern ganz sicher “ eine Schlucht”  
(vgl. O. E. D.); auch die Ortsbezeichnnngen sind zu vage erklart 
(Sirnla z. B. liegt nicht im Pundjabl). — Das Giammatieche der An
merkungen ist stets ausreichend. —  Vorziiglich ist das Bildermaterial 
in Menge, A.uswahl und Ausfiihrung. Die Hauptkarte der British 
Isles yersagt gelegentlich, so fiir Stk. 11, III; 20 und 21; auch schluge 
Ref. vor, die Mineralyorkommen mit Rot- oder diinnem Kursiydruck 
kenntlich zu rr achen. Wiinschenswert ware es, “ A BircPs Eye View 
of London”  gegen Norden und West en hin et was anzustuekeln.

Im ganzen mufi das Buch ais ein erstklassiger Behelf des jetzt ja 
so anspruchsyoll gewordenen englischenTJnterrichtsbezeichnetwerden.

Oraz. A lb ert E ich ler.
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W ilhelm  R oth, Englische Sprache 'und Literatur (Diinnhaupts
Studien- und Berufsfiihrer, Bd. 10). Dessau 1925.
Roths Versuch, dem angehenden Anglisten einen zeitgemaBen 

Fiihrer an die Hand zu geben, ist w&rmstens zu begriiBen; Vietors 
Einfiihrung (der er dankbar manches entnommen hat) kann den 
Nachkriegsyerhaltnissen nicht mehr gerecht werden, vor allem aber 
nicht jener weiteren Auffassung der anglistischen Bemfsziele, die 
R. — in Dibelius’ Sinne — yertritt: nicht nur die Laufbahnen des 
Studienrates oder Hochschullehrers werden ais Lebensberufe des 
Anglisten beeprochen, andere Moglichkeiten werden ihm eroffnet, 
im Biichereidienste, im Zeitungs- und Verlagswesen, im Geschafts- 
leben u. a. m.

Den an die Spitze gestellten Fragen der Vorbildung, der Eignung 
und der Berufswahl ist mit Recht ein kurzer Abschnitt iiber die 
Wirtschaftsfiihrung des Studenten angeschlossen, wobei das bittere 
Problem des Werkstudententums beleuchtet und — yielleicht noch. 
zu wenig echarf — vor dem tJberwuchern des Nebenerwerbs gewarnt 
wird.

Der darauffolgende „Wegweiser fiir die Studienzeit“  bietet 
nach einem kurzeń tjberblick iiber die yerschiedenen deutschen 
Uniyersitaten gute Hilfe zur Feststellung des allgemeinen Studien- 
gangs, erortert Kolleg und Seminar, (etwas kurz) „sonstige Moglich
keiten” , schliefllich die yerschiedenen Probleme der AbschluC- 
priifungen.

Das Kapitel iiber Biblio!heks- und Biicherbeniitzung hatte 
yielleicht yorteilhaft mit manchem in II A Angedeuteten zu einer 
ausfiihrlicheren Erorterung der wissenschaftlichen Arbeitsmethodem 
erweitert werden konnen. Noch inimer yerliert der jungę Student
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allzuviel Zeit, beseheidene, aber gutgemeinte Arbeit des Anfangers 
geht spurlos verloren, weil er die kufierliche Technik seines Faches 
nicht kennt, weil er nie gelemt hat oder zu spat lernt, synthetische 
Arbeit durch systematięche Materialsammlung vorzubereiten.

Ein kurzer AbriB der Entwicklung der Anglistik beschliefit 
den ersten Teil (S. 1 — 68) des Buches.

Der zweite Ted (8. 68—138) bietet eine reiche — natiirlich 
nicht vollsUindigo — Bibliographie der Anglistik und ihrer Hilfs- 
wissenschaften und ein Repetitorium in Form von ,,Studienfragen“ .

flier hat der Verf. allerdings meines Erachtens den Zweck seines 
Buches — eine Einfiihrung fiir den jungen Anglisten zu sein — 
und seine eigenen Grandsatze1) aus den Augen verloren. Der Wert 
einer Bibliographie der Anglistik sei nicht bestritten, Werke wie 
Storms „Englische Philologie“ oder Kortings „GrundriB" waren 
sicherlich emeuerungsbediirftig, aber dann miipte Vollstandigkeit 
angestrebt und ein neuer Rahmen gefunden werden. Ais Vorarbeit 
fiir eine solche — dem alteren Anglisten gewiB willkommene — 
Bibliographie ist Roths Versuch gewiB ausgezeichnet brauchbar; 
fiir den Anfanger sind seine Blicherlisten verwirrend ob ihrer Fiille 
und irrefiihrend, da er sich zu leicht versucht fiihlen wird, alles 
Wichtige darin zu suchen, statt friihzeitig den Gebrauch bibliographi- 
scher Hilfsmittel zu lernen. Eine Biicherkunde des Wichtigsten 
miiGte auf hiichstens 20 Seiten gegeben werden (Roth hat 50) und 
vor allem jene “ standard works” verzeiehnen, die den Leser bei 
richtiger Beniitzung selbst zu weiterer Literatur fiihren.

Die „Studienfragen“  endlich erscheinen mir in diesem Buche 
iiberfliissig: welchem Anglisten mogen sie wohl ganz geniigen, welcher 
aber der alteren Fachkollegen wird auch imstande sein, sie alle 
zu beantworten? Dem Anfanger konnen sie natiirlich iiberhaupt 
nicht viel sagen, dem Priifungskandidaten aber wird eine systema- 
tische Ordnung seines eigenen Wissens — wohl auch bewuBte Ein- 
stellung auf seine besonderen Interessongebiete wie die des Priifers — 
niitzlicher sein ais eine Fragensammlung, die im wesentlichen auf die 
Bediirfnisse eines anglistischen Zentrums zugeschnitten sein diirfte.

Die folgenden Einzelbemerkungen sollen — im Sinne des Ver- 
fassers — zu einer Vervollstandigung des Buches gelegentlich einer 
Neuauflage beitragen, zum Teil allerdings auch das friiher grund- 
satzlich Bemerkte niiher begriinden.

S. 2.: Ist nicht die Wichtigkeit des Lateinunterrichtes ais Grund- 
lage des anglistischen Studiums iibermaBig betont ? Werden wirklich 
„alle politischen Dinge, der Vergangenheit wie der Gegenwart. . . 
erst verstandlich, wenn man das romische Imperium kennt“  ? Die 
Notwendigkeit grundlicher Lateinkenntnisse soli nicht bestritten 
werden, gewiCS geht auch mit dem Lateinstudium auf der Hochschule 
viel wertvolle Zeit verloren; da(3 sich diese Liicke aber ohne Schaden 
ausfiillen laBt, ist durch manchen bedeutenden Anglisten erwiesen 
worden. Die Konntnis des Englischen setzt Roth offenbar nicht 
ais ebenso selbstverstandlich voraus (S. 34f.), obwohl die Aneignung 
der lebenden Sprache erst auf der Universitat keinen geringeren Zeit- 
verlust bedeutet; die Wichtigkeit grundlicher Sprachkenntnisse 
— nicht nur fiir den kiinftigen Lehrer — betont R. ja geniigend.

ł) „Richtlinien, die in den ersten Semestem von Nut zon sein 
werden; spater muB der Student sich selbst zurechtfinden. . . 
IS. 34); „es kann sich dabei nur darum handeln, die wichtigsten . . • 
Werke anzufiihren“  (S. 75).
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S. 21: Mit einer dauernden Anstellung deutscher Anglisten 
in England oder den V. ST. — besonders an den TJniversitaten — 
ist wohl so bald nicht zu reohnen.

S. 28ff.: Die Charakteristik der deutschen Universitaten und 
ihrer angl. Hauptvertreter krankt daran, dafi sich — schon wahrend 
des Druckes — viele Verschiebungen ergeben haben und weitere 
sich bald ergeben miissen, wohl auch an der ungleichmafiigen Wertung 
des dem Verf. mehr oder weniger Bekannten. Man verzeihe den 
Vergleich zwischen Berlin (mit seinem „unvergleichlichen Musik- 
leben“ , 26 Zeilen) und Wien (3 Zeilen) — bei aller Betonung der 
unvergleiohlichen Arbeitsmoglichkeiten Berlins konnte iiber Wien 
mehr gesagt werden; sind nicht auch unsere osterreichischen Anglisten 
(und andere) gar zu enge beurteilt worden? „Altenglisch** fiir Luick, 
scheint doch des Verf. eigener Meinung von der „Historischen Gram- 
matik zu widersprechen.

In einer Neuauflage wiirde es sich empfehlen, auch bei Behand- 
lung der Studienordnungen, Priifungsvorschriften u. dgl. die Ver- 
haltnisse im gesamton deutschen Sprachgebiet zu berucksichtigen; 
die kleine Erweiterung wiirde den Wert des Buches fur osterreichische 
u. a. Studenten auBerhalb der heutigen Grenzen noch erhohen.

S. 34: Dem „absoluten“  Anfanger miiBte hier wohl empfohlen 
werden, sich wahrend des ersten Studienjahres fast ausschlieBlich 
der Aneignung der Fremdsprache zu widmem Spater holt er das 
ohnehin schon zu lange Vers&umte nicht mehr nach.

S. 48: Sollte nicht die Lekture von Dibelius’ grundlegendem 
Englandbuch jedem Anglisten ausdriicklich empfohlen werden ? 
Die daraus gewonnenen Kenntnisse mag er dann in Vorlesungen 
iiber verwandte Gebiete bereichern, soweit ihm die Hochschule 
solche bietet. Sie miiBte dies natiirlich tun, bzw. staatliche Vorsorge 
getroffen werden; ebenso freilich auch fiir den Auslandsaufenthalt 
des jungen Neuphilologen: er iśt heute vielleicht dringonder not- 
wendig ais friiher und sollte ais unentbehrlich bezeichnet werden.

S. 50: MuB es bei einem „inneren Konflikt*1 zwischen Studenten 
und Dozenten zu einem Brueh kommen? Halt der Verf. unsere 
Hochschullehrer fiir unfahig, eine neue Meinung gelten zu lassen ?

S. 70: Die Listę der billigen Saminlungen ware zu iiberpriifen; 
manche davon sind ganz vom Markt verschwunden, neue erschienen. 
Macmillan’s Seven-Penny-Series heif.lt jetzt Engl. Lit. Ser. (1/3 —1/6), 
Nelson’8 Sixpenny Classics sind zu 1/6 English Classics geworden; 
derselbe Verlag gibt iibrigens jetzt eine neue billige Sammlung (9d.) 
heraus.

S. 75f. (A 1.): Luick HG § 5:*2 macht einige Titel iiberfliissig; 
sind alle restlichen wichtig und wertvoll?

S. 76f. (A 2a): Vgl. Luick HG § 5:1. Auch in den folgenden 
Abschnitten konnte viel gestrichen, zu 2d allenfalls erganzt werden: 
G. Wendt, Engl.Grammatik, Heidelberg, 1922.

S. 78: Mindestens von C. A. Smith bis F. Wende zu streichen.
S. 79 (Phonetik): Sievers, Vietor und Jespersen diirften dem 

Anfanger geniigen; dazu ein Hinweis auf die Werke von Sweet und 
D. Jones (nicht genannt sind hier seine guten “ Phonetic Readings” , 
Heidelberg 1913).

S. 80 (Rhythmik): Nach Klinghardt-Klemm: E. A. Sonnen- 
schein, Rliythm., Oxford 1925.

S. 81f. (Ne. Wbb): Sohmidt, N. E. D., Webster, allenfalls noch 
Halliwell-Wright und R. Smith diirften geniigen. An Stelle der vielen 
kleineren Wbb. waren wohl Concise und Pocket Oxford Dictionary

Cio Neueren Spraoiiun. Bd. XXXIV. H. 2. 10



14(3 Besprechungen.

zu nennen. Von den gro Cen engl.-deutschen. Werken kommen fur 
den Anglisten doch wohl nur Fliigel, Muret-Sanders und Grieb- 
Schroer in Betracht. Fur den Hausgebrauch und ais bester Ersatz 
der landlaufigen Handworterbiicher konnte dem wirtschaftlicb. 
bedrfingten Studenten H. Schofflers ausgezeichnetes kleines Wb. 
(Holtze, Leipzig 1923) empfohlen werden.

S. 82 (Etymologie und Namenkunde): Zu Skeat, Holthausen 
und Weeldey nur ein allgemeiner Hinweis auf Bjorkman, Ekwall 
und Zachrisson.

S. 85 (Dialekte): Zu viele Einzeldarstellungen (darunter fehlfc 
Brunners S. 31 genannte „Dialektiiteratur von Lancashire“ ). Zu 
Meneken: G. M. Tucker, Am. English (N. York. 1921). Zu erganzen: 
A. Warrack, Scots Dialect Diet. (Lo. 1911); allenfalls: Jule and 
Barnell, Hobson-Jobson (Lo. 1903), neben Farmer: The Slang Dic- 
tionary (Lo., Chatto & Windus, 1910).

S. 86f. (Schrift und Schreibung, Metrik): die Angaben liefien 
sich stark kiirzen; O.Rutz gehort keinesfalls hierher.

S. 88ff. (Literaturgeschichte): Zu berucksichtigen waren iiber- 
haupt nur Gesamtdarstellungen; von diesen wohl auch nur die 
„Cambridge H. E. L.“ nebst dem amerikanisehen Supplement, 
Jusserand, Korting, Wiilker und Schroer, dazu noch C. A. Smith 
und Barrett Wendell.

J. Manly and E. Rickert, Cont. Brit. Lit. (ais beąuemes Nach- 
sehlagewerk genannt) ersetzt durch seine Bibiiographien manches 
andere Werk.

S. 92: Pollard, E. Miracle Plays etc, ist trotz seiner guten Ein- 
leitung keine „Darstellung11, eondem eine Textsamro.lung .

S. 95ff.: Die Einzeluntersuchungen von Imelmann bis Pemberton 
konnen in diesem Buche keinen Platz finden. Beizubehalten wiire 
der einleitende Absatz, auf die Bibiiographien der Shakespeare-Lit. 
konnto kurz verwiesen werden (Brandl, Jahrbuch).

Die Hardy-Literatur ist librigens unnotig auseinandergerissen,, 
Shaw, dem doch auch griiCereDarstellungen gewidmet sind, fehlt ganz.

Einen gedriingten tlberblick iiber die Lit. wiirden Hinweise auf 
die Bibiiographien bei Fehr (Streifziige), Schirmer (Roman) und 
Manly & Rickert (s. o.) ermoglichen.

S. 105ff. (Geschichte usw.): Die Angaben sind viel zu reichlich, 
ohne daC die Wichtigkeit des Gebietes unterschatzt wiirde. 
Dibelius mit seinen reichen Biicherlisten, Fclix Salomon, EngL 
Geschichte, Leipzig 1923, mit allerdings viel knapperen Angaben, 
machen viole Einzeltitel iiberflussig. Neu aufzunehmen waren 
auch L. Cahen (s. Brunners Anz. N. Spr. 33: 217) und A. Delman- 
geon’s “ L ’Empire Britannique” (1923, engl. 1925). H. Gunn’s 
Sammlung gegeniiber sollte vor einseitigen Darstellungen (Wembley- 
Geist) gewarnt werden; H. Levy konnte durch E. Porritt, The Fiscal 
and Diplomatie Freedom of the British Oversea Dominions (Oxford 
1922), erganzt werden, wie denn iiberhaupt die im Auftrage des 
Camegie Fund veroffentlichten Darstellungen herangezogen werden 
mii6ten. Zu Amerika: G. Lapsley, The America of Today (Cambridge 
1918).

Die vorangehenden Bemerkungen schienen mir gegeniiber 
einem Buche, das sich in erster Linie an den Anfanger wendet, not- 
wendig. Dem im Berufsleben stehenden ,,fertigen“  Anglisten wird 
R.s Werk auch in der vorliegenden Form, gerade wegen seiner reichen 
bibliographischen Angaben, willkommen sein — ais verlaBlicher 
Ratgeber in allen Fragen weiterer Facharbeit.
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H. E. Moore, Modernism in Language Teaching. Ten Essays. Cam
bridge, W. Heffer & Sons, 192B.
Wer den Betrieb an den englischen hoheren Schulen kennt, 

versteht den Buf selbstandig denkender Lehrer nach griindlicher 
Reform des Priifungswesens, dessen Mangel in den letzten Jahren 
in England irnmer wieder und immer leidenschaftlicher erortert 
werden. Wie lahmend die heute iibliche Prufungsart gerade auf den 
Lehrer der modemen Sprachen wirkt, wie wenig sie sich mit der 
„behordlich empfohlenen“ direkten Methode vertragt, wird in den 
ersten Aufsatzen des vorliegenden Biichleins gezeigt. Aus den posi- 
tiven Vorschlagen, die sich seiner Kritik des Systems der “ Exami- 
nation Inanimation”  anschlieBen, lemen wir einen modemen Neu- 
sprachler kennen,  ̂dessen sich wahriich jede deutsche Schule freuen 
konnte. Ohne viel Theoretisieren bietet er Winkę zur Gestaltung 
eines lebendigen Sprachunterrichtes, die sich auf reiche Erfahrung
— auch auBerhalb der Schule —, aber auch auf eine ungewohnlieh 
groBe Belesenheit stiitzen.

In seiner Auseinandersetzung mit der Ubersetzungstradition, 
in der Ablehnung des rein literarhistorisch eingestellten Sprach- 
betriebes1) und der “ bookish language” , in seiner Forderung nach 
Verwendung der wirklich gesprochenen Sprache im Unterrieht, 
nach gewissenhafter phonetischer Grundlegung und freiem Ausbau 
im miindlichen Unterrieht und in ausgedehnter Privatlektiire steht 
er — unbewuBt — auf dem Boden der Grundsatze, die die deutschen 
Neuerer einen. Besonders herzlich mochte ich seine Ausfiihrungen 
iiber die Verwendung von Liedem und Spielen und die vielen An- 
regungen begruBen, die sein Abschnitt „Die Moglichkeiten des 
Unterbewufiten“  bringt. Die ausfuhrliche Listę franzosischer Schul- 
und Privatlektiire (Deutsch ist weniger gut vertreten) und die hubsche 
Liedersammlung des Verf. «La France qui ohantea (London, Harrap, 
1924) diirften auch deutschen Lehrern willkommen sein.

Die Systematik unserer methodischen Handbiicher wird man 
in Moores Biichlein nicht suchen diirfen; nicht jeder Leser wird 
dem hohen Fluge der letzten Essays folgen; manehen wird wohl 
auch das UbermaB an Zitaten storen, mit denen uns M. gelegentlich 
iiberschiittet: ais Ganzes wird die kleine Sammlung dem Lehrer 
der neueren Sprachen auch bei uns eine Fiille der Anregungen bieten.
— zum Nachdenken, zu Versuehen, wohl auch zum Widerspruch — 
fiir die man ihm dankbar sein muB.

Wien. Max S ch m id -S ch m idsfe lden .

E. K ruisinga, An English Orammar jor Dutch Siudents. Vol. Ir
A Shorter Accidence and Syntax. 3. Aufl. 1924. Utrecht,
Kemink Zoon.
Diese gekiirzte Bearbeitung des Kruisingasehen Werkes “ Hand- 

book of Presente-Day English”  ist zwar fiir Studenten und Schiller 
holliindischer Nationalitat bestimmt, aber auch fiir Deutsche gut 
verwendbar.

Bei auBerst knapper Fassung der Regeln bringt das Buch eine 
Fiille praktischer Beispiele, wobei es sich teils um einzelne Worter

r) H. O. Coleman, aus dessen Feder der grofite Teil des vierten 
Essays stammt, erklart ais das Ziel des neusprachlichen Unterrichtes: 
„  . . . nicht die Literatur, . . . nicht nur das Edle und Schone zu 
verstehen, das in dem Fremden zu finden ist, sondern alles, was 
in ihm steckt, Gutes, Schlechtes und Indifferentes“ (S. 40).

10*
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(vgl. die Listen der 8z-Plurale (§ 2), der Mengebezeichnungen (§ 26), 
der Schiffs- und Maschinenbezeichnungen (§ 64), der Personen be- 
zeichnenden ColIectiva (§ 538) sowie die genauen Angaben iiber 
Spelling (§§ 589—607), teils um ganze Beispielsatze handelt. Es ent- 
halt auflerdem zahlreiche ausdriick liche Hinweise auf charakte- 
ristische Spracheigentumlichkeiten, die in den meisten derartigen 
Grammatiken nicht oder nur ganz nebenbei behandelt werden; 
hierseien — um Beliebiges herauszugreifen — erwahntdas “ indefinite 
prop-word”  “ thing”  : the most remarkable thing =  dasMerkwiirdigste 
(§ 192), ferner die feststehenden Wortgruppen, wie “ far and near” , 
“ bow and arrow” , die im Niederlandischen und Deutschen anders 
gruppiert werden (§ 587/88), der Unterschied zwischen “ to translate 
from the French”  und “ to translate from French into English” 
(§ 157).

Einen besonders groBen Baum nehmen die “ Dutch and English 
Compared”  Paragraphen ein. Sie sind fiir den am Niederlandischen 
interessierten deutschen Anglisten besonders anziehend. Verglichen 
werden besonders die Pronomina (aufier den Possessiva), die Zeiten, 
die Infinitive, die Partizipien, die Hilfsverben. Diese Kapitel, 
aber auch viele, die den Vergleichsstandpunkt nicht so betonen, 
zeigen deutlich den Charakter des Niederlandischen ais einer 
tJbergangssprache zwischen Deutsch und Englisch (gelegentlich 
auch zwischen Deutsch und Franzósisch). Stimmt das Nieder- 
landische doch in Wortbedeutung, Formenlehre und Syntax bald 
mit der einen, bald mit der andern Nachbarsprache iiberein! So 
stimmen Niederlandisch und Englisch iiberein in der Bedeutung der 
Hilfsverben “ mogen =  may”  (§ 435) und “ zullen =  engl. shall”  
ais futur. Hilfsverb (§ 460).

In der Substantiv-Dekłination haben Niederlandisch und Eng 
lisch das gemeinsam, daB — von einzelnen echten weiblichen Genitiven 
im Niederlandischen und dem „sachsischen Genitiv“ im Englischen 
und Niederlandischen abgesehen — jede Flexion verschwunden ist 
(vgl. dazu 'J. van der Meer, Grammatik der neuniederlandischen 
Gemeinsprache, Heidelberg 1923, §§ 30ff.). Es besteht also kein 
Formunterschied mehr zwischen Akkusativ und (unbetontem) Dativ; 
der betonte Dativ wird wie im Englischen mit einer Praposition 
(“ aan” =  to) umschrieben. Infolgedessen kann sich ein nieder- 
landischer Grammatiker, der iiber die englische Kasuslehre schreibt, 
viel kiirzer fassen ais ein deutscher, da der Niedorliinder hier spracli- 
lich fast genau so fiihlt wie der Engliinder. (Man vergleiche dazu 
die Moglichkeit niederlandischer passivischer Konstruktionen nach 
demMuster von englischem “ I am obeyed”  =  ik Word gehoorzaamd, 
v. d. Meer § 148.) Die Paragraphen iiber den englischen “ Common 
Case”  bei Kruisinga sind infolgedessen aufierordentlich kurz gefaBt 
(§§ 39-41 ).

Andere Ubereinstimmungen zwischen Niederlandisch und Eng
lisch ergeben sich aus dem Vergleich der Beispielsatze: so die Endungs- 
losigkeit der Possessivpronomina (§ 85ff.); der Gebrauch eines 
besonderen reziproken Pronomens “ elkaar”  entsprechend each other 
(im Gegensatz zum deutschen ,,uns“ , „euch“ , ,,sich“ ) (§ 189); die 
Moglichkeit, das Fragepronomen „Wie”  =  englisch “ who”  stets ais 
Plural zu behandeln, z. B. wie komen == who come =  wer kommt ?

Auf syntaktischem Gebiet stimmt der Nichtgebrauch des be- 
stimmten Artikels im Niederlandischen und Englischen in vielen 
Fiillen iiberein: kein Artikel vor Eigennamen (§ 148), vor ais Eigen- 
na.men ompfundenen Veiwandtschaftsbezeichnungen (§ 149), vor den
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Namen der Wochentage und Monate (bei Kruisinga nicht erwalint, 
Weil fiir einen Niederlander selbstverstandlich).

Die so haufige VerWendung von “ there is” , “ therc are” , hat 
eine Parallele im Niederliindischen, wo „er is“ , „er zijn“ fiir deutsch 
„es gibt“  verwendet werden (§ 545). Stark ans Englische erinnert 
femer der in der familiaren hollandischen Sprache iibliche Ersatz 
der “ men” =  deutsch „man“ durch personliche Fiirworter: „man 
sagt“  =  “ ze zeggen — they say”  (§ 210).

Auffallige Ubereinstimmung mit franzosischem Sprachgebrauch 
zeigt | 528. Einem deutsch en  Leser braucht nieht so nachdriick- 
licb wie hier gesagt zu Werden, daB die Konjunktion “ that” am An- 
fang von Subjekts- und Objektssatzen (falls letztere keine Frage 
ausdriicken) wegfallen kann, so in “ I wish you would not do that” , 
wo der Niederlander das Bindewort „dat, setzen mufi: „Ik  wou 
dat je dat niet deed“ .

Es ist ja klar, daB eine fiir Nichtdeutsche geschriebene englischa 
Grammatikvieles entweder gar nicht oder nur ganz nebenbeibehandelt, 
was Deutschen gegeniiber stark betont werden muB, und umgekehrt!

J. K lappeuich, Oulline of the Iiistory oj the English Language and Lite
raturę. For the use of schools, third edition, revised and corrected 
by Walther Hubner, Berlin, Weidnaannsche Buchh , 1922.
Man kann das bereits in 3. Auflage vorliegende Heft sehr ver- 

schieden beurteilen. Sieht man in einem solchen AbriB nichts woiter 
ais ein etwas erweitertes Namensverzeichnis bedeutender Dichter 
und ihrer Hauptwerke, das den Schuler an im TJnterricht ausfuhrlicher 
Besprochenes erinnern soli, so kann man im wesentlichen einver- 
standen sein; glaubt man dagegen, daB auch ein knapper AbriB 
die Aufgabe hat, dem Schuler eine ungefahre Vorstellung von der 
Eigenart bedeutender Dichter und Schriftsteller zu geben, so wird 
man in dem obigen Biichlein vieles vermissen. Das gilt z. B. von der 
Behandlung Spencera, Marlowes, Lord Bacons in Kapitel 3; im 
vierten Kapitel (17. Jahrhundert) erfiihrt man von so wichtigen 
Philosophen wie Hobbes und Locke eben nur die Namen und den 
Titel ihres Hauptwerkes. Der inhaltreichste Abschnitt des Heftes 
ist Kapitel 5, das das 18. Jahrhundert behandelt, obwohl auch hier 
gelegentlich nur Namen gegeben werden (so Hume, A. Smith). Da
gegen ist der Abschnitt iiber das 19. Jahrhundert, namentlich da, 
Wo von den groBen Romanschriftstellem (Thackeray, G. Eliot, 
Sir W. Besant, Th. Hardy, Stevenson, Kipling) die Rede ist, auBerst 
diirftig; iiber das Drama des ausgehenden 19. und beginnenden 
20. Jahrhunderts berichtet der AbriB in ganzen vier Zeilen; O. Wilde, 
J. Galsworthy und B. Shaw werden in einem kurzeń Satze erledigt.

Die bis auf Howells sich erstreckenden Bemerkungen iiber die 
amerikanische Literatur sind so knapp, daB sie einem Nichtkenner 
so gut wie nichts sagen. Von dem ganzen Werkchen gilt, daB in 
vielen Fallen eine ziemlich allgemein gehaltene Bemerkung etwa 
iiber Kraft und Schonheit der Sprache des Dichters, eine wirkliche 
Kennzeichnung seiner Eigenart ersetzt.

Mehr ais die literargeschichtlichen Abschnitte bieten die zwei 
Kapitel iiber die englische Sprache in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft (Kap. 1, 9). Ob die Burensprache in Siidafrika wirklich 
durch das Englische verdrangt werden Wird ? (S. 51). Die heutigen 
politischen Verhaltnisse jenes zukunftsreichen Landes geben lcaum 
Grund zu dieser Besorgnis.

Dresden, K . A chtn icli.
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M e y k r -LObke W ilhici.m, Das Katalanische. Seine Stellung zum 
Spanischen und Provenzalischen sprachwissenschaftlich und 
historiach dargestellt. Heidelberg, Winter 1925. 191 S.
Im Vorwort erweist Meyer-Liibke zunachst die Wertlosigkeit 

ciner einzelnen Lauterseheinung wie des ii fiir u zur Klassifikation 
der Sprachen am Beispiele der Deutsohen in Oberwallis und 
Graubiinden und der Basken in Soule, die beide ii wie die 
Franzosen, nicht u wie ihre deutschen, bezw. baskischen Lands- 
leute sprechen und dereń Sprache doch niemand deshalb fiir 
franzosisch halten wird. Meyer-Liibke deutet dann die Berechtigung 
der Annahme von Mundartengrenzen in geistvoller Weise durch 
den Hinweis auf ein Ufer an, das ais Grenze zwischen dem 
Wasser und dem trockenen Lande bestehe, wenn auch ein das Ufer 
mit der Lupę untersuchender Forscher oft nicht sagen konne, wo das 
Wasser nun wirklicn aufhort, wo das trockene Land beginnt. In 
der Einleitung fiihrt der Verfasser die bisher geaufierten Ansichten 
iiber die Stellung des Katalanischen vor. Wahrend Diez, Gram. 1, 112, 
das Kat. ais ein selbstandiges, mit dem Prov. zunachst verwandtes 
Idiom betrachtete, hielten es Morel-Fatio, GGr. I 1, 673 und Meyer- 
Liibke, Rom. Gram. 1, 14, sowie Einfiihrung3, 26 fiir eine prov. 
Mundart, dagegen Saroihandy, GGr. I 2, 846; Morf, BDRom. 1, 3; 
Menóndez Pidal, Discursos leidos antę la real academia espanola en la 
recepción publica del exc. senor don Francesco Codera, 74; W. von 
Wartburg, ZrP. 42, 372 fiir ein zur Gruppe der hispanischen gehoriges 
Idiom, wobei Wartburg den Rang des Kat. ais selbstandige Sprache 
betonte. Zwei Fragen betreffen somit die Stellung des Kat., erstens die 
Frage, ob es ais selbstandige, eigene rom. Sprache anzusehen sei, 
so (lali die Zahl der rom. Sprachen einschliefilich des Dalmatischen 
auf 10 stiege, und zweitens die Frage, ob das Kat. zu den gallorom. 
oder zu den iberorom. Sprachen, bezw. Mundarten zu zahlen sei. 
Die erste Frage ist nicht so wichtig, wie es den Liebhabern der Ein- 
teilung scheinen mag; sie betrifft ja nicht unser Wissen von dem Wesen 
und dem Ursprunge der sprachlichen Erscheinungen, die das Kat. 
ausmachen, sondern nur die Klassifikation. Immerhin ist es, wenn 
man nun einmal „rom. Sprachen*1 von „rom. Mundarten1* scheidet, 
interessant zu wissen, ob es, vom ausgestorbenen Dalmatischen ab- 
geschen, jetzt noch 8 oder 9 rom. Sprachen gebe. Die zweite Frage 
dagegen ist von der grofiten Bedeutung fiir unsere gesamte Auffassung 
vom Zusammenhange der rom. Sprachen und ihrem Verhaltnis.se 
zueinander. Es ist somit ein iiberaus wichtiges Problem der rom. 
Sprachwissenschaft, das Meyer-Liibke in diesem Buche zu losen 
getrachtet und nach meiner Uberzeugung restlos gelost hat. Im 
ersten, weitaus grófieren Haupttoil seines zwei Hauptteile umfassenden 
Buches fiihrt Meyer-Liibke die Ubereinstimmung des Kat. mit dem 
Prov. und dem Span., bzw. die Abweichungen des Kat. vom Prov. und 
dem Span. in der Entwicklung der Laute und der Formen, in der 
Wortbildung und dem Satzbau, endlich, was besonders wichtig und 
neu ist, im Wortschatze einzeln vor und faflt am Schlufi die Uber- 
einstimmung des Kat. mit dem Prov. einerseits, mit dem Span. 
andererseits kurz zusammen. Es ergibt sich, dafl das Kat. viel, viel 
mehr mit dem Prov. ais mit dem Span. iibereinstimmt und zwar 
nicht nur in der Lautentwicklung, fiir die Meyer-Liibke selbst es 
betont (Seite 149), sondern auch in der Formenbildung und vor 
allem im Wortschatz. So hat das Kat. in Ubereinstimmung mit dem 
Prov. und im Gegensatze zum Kastil. betonte ea o vor Palatal diph- 
thongiert, sonst belassen, unbetonte Vokale im Ausiaut auBer a
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zu e geschwacht oder fallen lassen, anlautendes /  und Konsonant ił 
sowie in alter Zeit inlautendes rs bewahrt, j immer zu dź, bj zu dź 
gewandelt, ll nach langem Vokal vereinfacht, urspriinglich inter- 
vokales n und urspriinglich auslautendes n fallen lassen (pa, nom), 
auf dem Gebiete der Formenbildung tuus, suus nach meus umge- 
staltet, die dritte lat., Konjugation bewahrt, in der Endung der
1. Pl.-s abgeworfen, in der 2. PI. die Form des Imperativs durch die 
des Indikativs ersetzt, -esco und -imus in einem einzigen Paradigma 
belassen, im łłi-Perfekt g(c) entwickelt, was Meyer-Lubke, 86 in der 
Eormenlehre aniiihrt, aber in der Lautlehre eigentlich hatte anfiihren 
sollen, den Gebrauch der Partizipia auf -utus stark erweitert, *essere 
nicht durch sedere und. daher auch stdtum nicht duroh *seditum er
setzt, V!ide mit *ambitamus und nicht mit imus kombiniert. Auf dem 
Gebiete der Wortbildung verwendet das Kat. in tTbereinstimmung 
mit dem Prov. und im Gegensatz zum Span. -ón zur Verkleinerun<^ 
bat -ities neben -itia aufgegeben, meidet -tccus, -arrus, -urrus und 
gebraucht -jttus, nicht -ittus', kat. -ehir, -eir (z. B. in magreirse ,,ab- 
magern“ ) hat seine Entsprechung in aprov. -ezir, keine Entsprechung 
im Span. Auf dem Gebiete der Syntax kannte das Altkat. ebenso 
wenig wie das Altprov. die Einleitung des personlichen Passivobjektes 
durch d und bejahte wie das Prov. mit oc, nicht wie das Span. mit si. 
Im Wortsehatz endlich stimmt das Kat. mit dem Prov. und nicht 
mit dem Span. in der Bezeichnung vieler Dinge der unmittelbaren 
Anschauung wie Korperteile, Kleidungsstiicke, Haustiere, Vogel, 
Pflanzen iiberein; dies zeigen die nach sachlichem Gesichtspunkt 
geordneten umfangreichen Listen Meyer-Liibkes. Auch im Gebrauche 
wichtiger Adverbia und Prapositionen geht das Kat. mit dem Prov.; 
sein sovint, trop, ab, prop stimmen zu altprov. soven, trop, ab, prop, 
wahrend das Span. andere Ausdriicke gebraucht. Wenn aber die 
drei Sprachen denselben lat. Ausdruck gebrauchen, so weist das kat. 
Wort vielfach auf dieselbe Grundform wie das prov., nicht wie das 
span. Wort; kat. geret „das Umbrechen des Ackers“  z. B. weist so 
wie prov. garach auf eino Grundform mit gua- im Gegensatze zu sp. 
barbecho. I)ie tlbereinstimmungen des Kat. mit dem Span. im Gegen
satz zum Prov. sind viel weniger zahlreich. Man kann die Bewahrung 
des w, die Kontraktion von ai, au, die Erhaltung des w in gua, gua, 
•den Wandel von U nn zu V ń, das friihe Aufgeben der Zweikasusflexion, 
das Fehlen von illui und den Gebrauch von eccu ipse anfiihren. Soweit 
diese tlbereinstimmungen eine Bewahrung des alten Zustandes sind, 
erki aren sie sich durch die Trennung des in den Siiden der Pyrenaen 
versetzten Prov. vom sonstigen Prov. Bedeutsamer sind die dem 
Kat. und dem Span. im Gegensatze zum Prov. gemeinsamen Neue- 
Tungen, vor allern e, o fiir ai, au, l', n' fiir U, nn. Da das Nordport. 
und zum Teil das Leonesische nur bis zu ei, ou gelangt ist, so nimmt 
'Meyer-Lubke mit hoher Wahrscheinlichkeit an, d.afi die Monophthon- 
gierung vom Osten der Halbinsel, von Aragon oder direkt von Kata- 
lonien ausgegangen sei und zwar ziemlich spat. Von der Palatali- 
sierung des U und des nn karm man vielleicht, da sie dem Port. fremd 
geblieben ist, dasselbe annehmen; Meyer-Liibke macht diese Annahme 
■nicht, auliert vielmehr iiber l' fiir U auf Seite 154 hóchst unsichere 
Vermutungen. Bei der Nachbarschaft des nun einmal auf den Boden 
Hispaniens versetzten prov. Idioms mit dem Span. konnte eben das 
Ubergreifen gewisser sprachlicher Erscheinungen von einer Sprache 
auf die andere nicht ausbleiben; doch konnten solche vereinzelte 
•span. Einwirkungen das prov. Geprage des Kat. zum Gliick nicht 
.austiigen.
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Im zweiten viel kiirzeren Hauptteil seines Werkes bespricht 
Meyer-Liibke die „historischon Grundlagen des Kat.“ Er eueht zu- 
erst zu erklaren, waram sich das romanischo Idiom in Katalonien und 
Roussillon verschieden von dem nordlich davon entwickelt habe. Er 
erschlief.it aus den Ortsnamen, daB das Roussillon und Katalonien 
mehr von einor iberischen, nicht kelt. Bevolkerung bewohnt gewesen 
sei, das Gebiet im Norden des Roussillon dagegn von einer kelt., und 
weist dann darauf hin, daB die romische Verwaltung mit dieser Volks- 
grenze die Grenze zweier Verwaltungsgebiete, der colonia Buscino 
und der colonia Narbo zusammenfallen lieB und daB die kirchliche 
Verwaltung im 6. Jhdt. n. Chr. die Nordgrenze des Bistums Elne 
an die Grenze der alten romischen Verwaltungsbezirke legte. Der 
Verkehr der Bevolkerung nordlich dieser Grenzen mit der siidlich 
davon war gering und eine verschiedene Entwicklung des Idioms 
im Norden und im Siiden dieser Verwaltungsgrenzen moglich. Diese 
Darlogung ist von prinzipieller Bedeutung. Sie ergibt die Moglichkeit, 
den Zusammenfall heutiger Sprachgrenzen mit den Grenzen vor- 
romischer Volker anders ais durch unmittelbare Einwirkung der 
botreffenden vorromischen Sprachen und ihrer Artikulationsart auf 
das Latein der romanisierten Volker zu erklaren, die Moglichkeit, das 
zur Erklarung der Differenzierung des Volkslateins so oft gebrauchte 
ethnographische Moment mit dem so wiohtigen Moment der Ver- 
kehrsverhaltnisse zu kombinieren. Um die Scheidung zwischen Kat. 
und Span. zu erklaren, ersehlieBt Meyer-Liibke zuniichst aus der 
Haufigkeit der mit -anum gebildeten Orstnamen in Katalonien und 
ihrer verhaltnismaBigen Seltenheit im Westen davon, daB es in der 
Tarraconensis sehr viele Hofe romischer Bauern gab, im Innern der 
Halbinsel viel weniger, so daB die einheimische Bevolkerung der 
nachher span. sprechenden Gebiete spater ais die Kataloniens romani- 
siert wurde. Meyer-Liibke weist dann noch darauf hin, daB die 
Kirehenprovinz Tarracona ziemlich genau dem Umfange Kataloniens 
entsprach und daB Katalonien von 415 an das Gebiet der West- 
goten war, wahrend sich der Westen in den Handen der Sueben 
befand.

Dies ist der Inhalt des neuen Buches von Meyer-Liibke. Was 
ergibt sich aus ihm fiir die Stellung des Kat. ? Die enge Verwandtschaft 
des Kat. mit dem Prov. ist nach meiner Uberzeugung unwiderleglich 
erwiesen. Gewisse durch die órtliche Niihe bewirkte Beziehungen 
zum Span. konnen das Kat. ebenso wenig zu einer hispanoromanischen 
Sprache machen wie die Beziehungen des Rumanisschen zum Slav., 
die inniger sind, das Rumanische zu einer slavischen Sprache. Es 
fragt sich noch, ob das Kat. ais einc prov. Mundart oder ais eine eigene 
Sprache anzuzohen sei. Die durch die politische Trennung ermoglichte 
doch recht starkę sekundare Differenzierung vom Prov. und die 
Entwicklung einor eigenen Literatursprache gestatten oder notigen 
gar, das Kat. fiir eine eigene Sprache zu halten. Das BewuBtsein der 
Katalanen selbst, eine vom Prov. verschiedene eigene Sprache zu 
spreclien, ein BewuBtsein, das nach den vonSaroihandy, GGr. I 2, 843, 
beigebrachten Zeugnisse schon im Mittelalter vorhanden war, stiitzt 
die Ansicht, daB das Kat. eine selbstandige Sprache sei. Es kann mit 
dem Niederlandischen verglichen werden, dessen Schriftsprache aus 
dem Niederfrankischen entstanden ist (te Winkel, Pauls GrundriB 
I 2, 791), einer Mundart des Frankischen, dessen andere Mundarten 
zum Deutschen gehoren. Wenn man noch die Verdrangung des Prov. 
durch die franzosische Schriftsprache aus dem schriftlichen Gebrauohe 
und die ahnliche Verdriingung des Niederdeutschen durch die hoch-
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deutsche Schriftsprache bedenkt, so yerhalt sich Kat. zu Prov. zu 
Franzos. wie Niederlandisch zu Niederdeutsch zu Hochdeutsch.

Meyer-Lubkes Buch hat durch die souyeriine Beherrschung eines 
gewaltigen Wortmaterials und der es betreffenden ausgedehnten 
wissenschaftlichen Literatur sowie durch die neue, geistreiche, dabei 
immer yorsiehtige, kluge Beurteilung vom Anfang bis zum Ende 
meine aufrichtige Bewunderung erregt. Es ist bei der Sachkenntnis 
und der Urteilskraft Meyer-Liibkes selbstyerstandlich, daB auBer 
dem Hauptproblem nebenbei, in Anmerkungen, viele Einzelfragen 
etymologischer Art gelost werden. Manche gewagte Behauptung 
Spitzers wird widerlegt; auch gegen meine Herleitung des span. 
mantega in der ZrP. 41, 694 werden gewichtige Bedenken erhoben. 
Nur wenige Behauptungen Meyer-Lubkes haben bei mir Bedenken 
erregt. Sie seien am SchluB zusammengestellt. Seite 23 behalt Meyer- 
Liibke seine in RFE. 8, 225ff. yorgetragene Ansicht bei, daB auf dem 
von den Arabem besetzten Gebiete Spaniens zur Zeit ihrer Ein- 
wanderung c fur c vor e, i gesprochen wurde. Er behalt diese Ansicht 
bei, obwohl Zauner, LgrP. 44 (1923), 267, die Beweisfuhrung Meyer- 
Lubkes ais mifigliickt erwiesen hat. Unterdessen hat Zauner, LgrP. 46, 
(1925), 170 auf die Einwande Meyer-Lubkes, RFE. 11, 23, gegen ihn 
eine durchaus befriedigende Antwort gegeben; diese im Mai 1925 
erschienenen Ausfiihrungen konnte Meyer-Liibke allerdings bei der 
Abfassung seines zu Neujahr 1925 vollendeten Buches nicht be- 
riicksichtigen. Die S. 54 yorsichtig geaufierte Annahme, daB altproy. 
■atge aus altfrz. -age stamme, heimisches -atgue yerdrangt und dann 
sogar dimenge fur lautgesetzliches dimergue nach sich gezogen habe, 
ist mir nicht glaublich. An den S. 66 yermuteten Lautwandel yon rr 
zu rd in cerda aus cirrus und in iząuierdo zu prov. esąuerre glaube ich 
wegen der vielen span. Worter, in denen rr geblieben ist, nicht; zwei 
etymologiach dunklo Worter konnen keinen Lautwandel erweisen. 
S. 99 heiBt es: bei 16 trennen sich die Sprachen, span. diez y seis, aber 
kat., prov. setze. Aber das Altspan. hatte auch seze, Berceo S. Milian 
474. S. 109 Anm. 1 heiBt es: auf ein ursprungliches span. iabano 
weist wohl nicht mozarab. tabana bei Petrus Hispanus; eher kann man 
darin eine alte arabische Entlehnung sehen, da das Wort auch im 
Berber, yorkommt, s. Schuchardt, Die rom. Lehnworter im Berb. 38. — 
Zunachst ist nicht nur auf Schuchardt, 38 und besonders 39, sondem 
auch auf Schuchardts Nachtrage, 77, hinzuweisen. Dann erweist 
das Vorhandensein von tabcmus im Berber, noch lange nicht die Ent
lehnung durch das alte Arab. Das Auftreten von tabana bei Pedro 
de Al cal a 410, 31b (tavano tabana) und das Vorhandensein eines 
maghrebinisch-arab. dabana (Simonet 520) bei Fehlen im sonstigen 
Arab. sichert einfach das Bestehen von tabanus im Latein Hispaniens 
und Nordafrikas.

S. 113 wird dem span. majada „Schafhiirde“ , port. malha „Hutte“  
lat. magalia „kleine backofenformige Hiitten der Nomaden Nord- 
afrikas1' mit Diez 465, Cornu GGr. I2 999 § 255 und Meyer-Liibke 
selbst REW. 5223 zugrundegelegt. Dies ist lautlich unmoglich, weil 
intervokales g yor a im Span. und Port. blieb. Die rom. Worter sind 
mit Grober, A1L. 3, 520 von lat. macula „Fleck“  herzuleiten und das 
begriffliche Bedenken Meyer-Lubkes im REW. ist durch das auch 
von ihm von macula hergeleitete span. mancha „Gebiisch, Gehege mit 
Buschwerk“  zu beschwichtigen. S. 116 Anm. 1. Die dort geauBerte 
Ansicht, daB got. b labiodental gewesen sei, steht im Widerspruch mit 
der Meinung der Germanisten, die es fur labiolabial halten (Braune^ 
Got. Gramm. § 54; Streitberg, Got. Elementarbuch2, 57).
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S. 120: span. mozo ,,jung“ aus musteus ,,mostig“ . — Mozo stammt 
nicht von musteus ,,mostig“ , sondern von musteus „jung, frisch“  
(z. B. caseus, piper, liber, virgo), einor Weiterbildung von mustus 
„jung, frisch‘ ‘ (z. B. agna, mnurri), dessen Substantivierung mustum 
,,Most“  aus al terem VLnum mustum ist.

S. 127: span. garra ist baskisch-iberischen Ursprungs (ZrP. 40, 
210). — Dies ist unmoglich wegen des rumanischen ghictra „Kralle“ , 
das aus *g<wrula iiber *ga/rla, *glarra entstand wie chingd ,,Giirtel“ 
aus cingula iiber *cingla, *clinga (Puscariu, ZrP. 28, 687 und Wb. 713). 
Woher *garra kommt, werde ich anderswo sagen.

144. Die Annahme, dafi altspan. luengo vor largo gewichen sei, 
<weil beim Heraustreten aus den engen asturischen Bergen und beim 
Anblick der leonesischen łłochebene der Begriff der Lange vor dem 
der Weite in den Hintergrund trat, ist geistreich, aber wenig wahr- 
scheinlich, weil das Volk die Ausdriicke luengo und largo nicht nur 
von Talern und Ebenen, sondern auch und viel ofter von Gebrauchs- 
gegenstanden gebrauchte. Der Ersatz von luengo durch largo h&ngt 
wahrscheinlich mit dem von altspan. hiena durch lejos zusammen.

Biga. J ose f Briich.

H ermann StanGei: und Hnao Stern , Die franzósische Sprache.
1. Teil. Lehr- und Lesebuch mit Bildschmuck fur Realschulen,
Bealgymnasien und verwandte Lehranstalten. Reichenberg,
Gebr. Stiepel, 1924. 166 S.
Das Buch ist fur die hoheren Schulen mit deutscher Unterrichts- 

-spraehe in der Tschochoslowakischen Republik gedacht, konnte aber 
auch bei uns benutzt werden, wenn Mangel an guten Unterrichts- 
werken ware. Etwas Neues bedeutet es nicht. Es ist in Stoffanordnung 
und Auswahl das herkbmmliohe Elementarbuch.

Die franzosiseh en  L esestiicke der einzelnen Lektionen sind 
-kurz, einfach und vermitteln den fur den Schiller zunachst wichtigsten 
Wortschatz (La cloche, le livre, le cahier, le travail de l ’óleve, en classe, 
a travers la ville, 1’automne, le calendrier, la montre, la familie, le 
■corps humain, la construction d ’une maison, 1’alimentation, nos vete- 
ments, notre jardin u. a.). Etwas zu stark betont ist zuweilen der 
lehrhaft-moralisierende Charakter, z. B. ganz abstrakt S. 96 Principes 
-de Bienfaisance. Die Verbindung eines kindlichen Tones und lebendig- 
wert.voIlen Inhalts ist nicht immer gelungen. Auch die beigefiigten 
Bildor von J. Po Iz sind nicht immer gliicklich (z. B. S. 42, 58).

Die G ram m atik wird jeweils im AnschluB an die einzelnen 
Lektionen geboten, und zwar wird, wie die tlborsicht S. 158/59 
deutlieh zeigt, jede Erscheinung auf mehrere Kapitel verteilt. Zu 
kurz kommt die Laut-lehre, wenn das Wichtigste auch in knapper 
und anschaulicher Weise gegeben wird; ein Lautierkursus fehlt. Aus- 
fiihrlicher ist die Formenlehre; von dem Zeitwort werden samtliche 
Eormen der Konjugation auf -er, sowie von avoir, ebre, aller rmd 
faire behandelt. Begriffe wie „unregelmaBige Verben“ , selbst unregel- 
xnaf!igePluralbildung“  (-al: -aiix)solltenineinemneuenLehrbuch nicht 
mehr móglich sein. Das gleiche gilt von der fiir deutsche Schiller 
ganz unverstandlichen „Mitvergangenheit“  (S. 52). Unter der Satz- 
lehre finden sich nicht alle Hinweise des tatsachlich Behandelten, 
z. B. Wortstellung nach dont, einiges iiber den Gebrauch des Sub- 
jonctif.

Der E in iibung dienen Eragen, Konjugations-, Umsetzmigs- 
und Erganzungsiibungen, sowie Anweisungen zum Nacherzahlen und 
freieren Sprechen. Auf deutsche Siitze zum tlbert-ragen in die Fremd*
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sprache wurde verzichtet. Die von Lektion zu Lektion erganzten 
Locutions de classe zeigen ebenfalls, daB die Verfasser, die iibrigens 
keinerlei Vorrede beigegeben haben, an einen moglichst nur in der 
Fremdsprache erteilten Unterrioht denken. Darum sind auch von 
Anfang an die gramraatischen Bezeichnungen nicht nur deutsch, 
sondern auch franzosisch gehalten.

Das lektionsweise und das alphabetisch geordnete Worter- 
verzoichnis sind, was Angaben iiber Geschlecht, Wortart, Bedeutung 
und Hervorhebung durch den Druck betrifft, sehr sorgfaltig gearbeitet. 
Uberhaupt wird die Anschaulichkeit durch die vorziigliche druck- 
technische Ausstattung gefdrdert.

Bin abschliefiendes TJrteii wird erst nach Erscheinen der weiteren 
Teile moglich sein. Das Elementarbuch ist guter Durchschnitt aus 
der Produktion der letzten 15 Jahre.

Otto Schmidt, Methodik des franzosischen Unterrichts fiir die
Praxis dargestellt. Berlin u. Bonn, F. Diimmler, 1924. 92 S.
Diese Methodik, obwohl nicht in einer Reihe allgemeinverstand- 

licher Schriften erschienen, ist doch durohaus, leider oft nur allzu 
elementar gehalten. Sie will das, was schon Tausende kannten und 
befolgten, „die Erfahrung, die jeder Lehrer erst im Laufe der Jahre 
miihsam zu erwerben pflegt,“  festlegen, „damit in Zukunft der An- 
fanger, mehr ais bisher mit der Erfahrung der Alten ausgerustet, seine 
Laufbahn beginnen und darauf weiter bauen kann“ . Was niitzt es dem 
Nachwuchs, so ruft der Verf. in dem Vorwort aus, „wenn die Meister 
ihr ltónnen mit ins Grab nehmen, statt es zu vererben, damit nach 
und nach d ie  Methode herausgearbeitet werden kann“ ! Mit dem, 
was wirkliche Meister des neuspraehlichen Unterrichts wie Miinch, 
Walter, Otto, Aronstein iiber dessen Methode, z. T. in tief schiirfender 
philosophisch-theoretischerEorschung gosagthaben, lafit sich Schmidta 
Methodik nicht vergleichen. Trotzdem wird auch eine auf das Wich- 
tigste sich beschrankende erste Einfiihrung, gerade auch fiir den An- 
fanger, nicht unwillkommen sein (vgl. auch unsere Darstellung in 
der H irtsch en  Jederm anns B iicherei erschienenen M ethod ik  
des U n terrich ts  an hoheren  S chulen , I. Teil. Breslau 1925.

Schmidt bietet nun durohaus statt theoretischer Belehrungen 
praktische Unterrichtsbeispiele, die freilich nur dann von Nutzen sein 
konnen, wenn sie von dem Anfiinger nicht ais starres Schema auf- 
gefaBt werden. Da dies aber nur zu haufig geschieht, liegt gerade in 
der Schmidtschen Darstellung eine grohe Gefahr. Es ist auch nicht 
so, wie Sch. behauptet, ais ob der Anfiinger wahrend seiner Seminar- 
ausbildung zwar vieles sehen, aber nur wenig selbst erproben konne. 
Wir wenigstens geben in unseren Seminaren den Referendaren reich- 
lich Gelegenlieit, Theorie und Praxis nicht nur ais Zuhorer und Zu- 
schauer keimen zu lernen, sondern sich in allen Aufgaben, die gerade 
der Anfangsunterricht stellt, immer wieder selbst zu iiben. Der An- 
fanger wird also, sobald ihm selbstandiger Unterricht iibertragen 
wird, nicht erst unsicher umherzutasten brauchen. Und der wirklich 
Unfahige wird auch durch solche Unterriehtsrezepte, wie sie Sch. ver- 
abfolgt, nicht in bestimmte, klare Bahnen zu lenken sein. Ihn vor 
Enttauschungen und die Jugend vor den Schkden seines Unterrichts 
zu bewahren, ist die verantwortungsvolle Aufgabe der Seminarleiter 
und der Regierung. Immerhin, bedient man sich eines solchen ele- 
mentaren Fiihrers wie des Schmidtschen Buches mit der notwendigen 
Freiheit und Sełbstandigkeit der Eigenpersonlichkeit, so vermag auch 
ein solehes Buch dem Anfanger niitzlich zu sein.
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Schmidt beginnt — stets in Form von Unterrichtsbeispielen — 
mit einer Einteilung der Sprachen in Mutter- und Fremdsprache, 
tote und lebende, belehrt den Schiller knapp und gut iiber den Ur- 
sprung des Franzosischen, die Arten der Verstandigung — wobei 
Gebarden, Zeichen- und Bildersprache ganz fehlen —, iiber den Dnter- 
schied von Laut und Buchstaben sowie der Entstehung und Ein
teilung der Łaute. Daran schlieBt sich (S. 16— 35) ein Lautierkursus, 
der den erfahrenen Praktiker verrat.

Der Verf. bespricht danach den Unterricht in den Unter- und 
Mittelklassen im AnschluB an das Lehrbuch und gibt Skizzen — 
fiirdas 1., 2. und 3. Jahr — zur Durchnahme der franzosischen Stiicke, 
der Grammatik, der deutschen Stiicke, franzosischer Fragen und 
Gedichte. Gestort wird die Darstellung durch mehrfache, allzu ele- 
mentare und allgemeine Bemerkungen, wie man sie wohl im Seminar- 
jahr dem aller ersten Anfanger geben mufi, wie sie aber doch in eine 
Methodik des franzosischen Unterrichts nicht gehoren, z. B. daB die 
Erledigung derHausaufgabe im allgemeinen 15M.inuten, die Neudurch- 
nahme 28 Minuten und das Stellen der Hausaufgabe 2 Minuten be- 
notigen wird, oder Bemerkungen wie: „Reinigung der Tafel! Auf- 
schlagen der Biicher!“  „Ist nur eine Tafel vorhanden, dann teile 
man sie durch ein oder zwei senkrechte Striche in mehrere Felder“ 
(S. 57). „Handelt es sich um ein zusammenhangendes Stiick, so werden 
dennoeh die einzelnen Satze numeriert, die Nummern aber durch- 
gestrichen; diose fiihren dann dio Schiilor beim Einschreiben ins 
Heft, werden aber nicht mit abgeschriebon“ (ib.) u. a. Im einzelnen 
ware mancherloi zu diesen Ausfiihrungon zu bemerken; z. B. diirfte 
es sich doch empfehlen, die angeschriebenen Siitze (S. 59) zunachst 
zu besprechon und zu verbessern und dann erst vorlescn zu lassen. 
Bedenken habe ich auch gegen das iiber Sprechiibungen (S. 64) 
Gesagte, besonders auch gegen die am innersten Wesen eines fremden 
Volkes yoriibergehende Konyersation iiber die Geographie Frank - 
reichs, den Plan von Paris oder die niichternen Kapitel aus Kron iiber 
Postes, Telegrapho usw., Monnaies, Poids, Mesuresu. a. — Beachtens- 
wert scheinen mir dagegen die Bemerkungen (S. 65) iiber die not- 
wendige strengere Konzentration und engere Stoffbegrenzung des 
neusprachlichen Lesestoffs. „Die Kanonkommission sollte ihre Haupt- 
aufgabe darin erblicken, aus dem Kanon einmal die Werke heraus- 
zusuchen, die ein inhaltlich zusammengehoriges Ganzes bilden und 
das Geistesleben einzelner Epochen charakterisieren.“  Die heute 
noch vielfach von Zufallen abhangige Planlosigkeit der neusprach
lichen Lektiireauswahl miifite unbedingt aufhoren.

Leider hat — das ware eine dankenswerte Aufgabe seiner Metho
dik gewesen — der Verf. positive Vorschlage nicht gemacht. Ebenso 
hatte man in einer fiir den Fachmann geschriebenen ausfiihrlichen 
Methodik gern etwas dariiber gehort, welche von den zahlreichen 
Ausgaben nun des Cid oder Avare u. a. die fiir den Unterricht braueh- 
barste ist, oder worin die Vorziige und Nachteile der einen oder anderen 
bestehen. Hier wie bei den Sprechiibungen vermiBt man die Be- 
tonung des Gedankens der Kulturkunde, der dem neusprachlichen 
Unterricht erst tieferen Sinn verleiht. Und es ist mir unbegreiflich, 
wie man die neusprachliche Lektiireauswahl mit der altsprachlichen 
vergleichen und auf eine Stufe heben will, gleichzeitig aber philo- 
sophisehe Autoren (S. 66) ablehnt. Fiir die Durchnahme der Lektiire 
gibt Sch. neun verschiedene Skizzen, die sicher manche brauchbare 
Anregung enthalten; aber, um auch hier nur auf eines hinzuweisen, 
eine Lektiirebehandlung mit Ubersetzen ins Deutsche (Skizze D 6,
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S. 71) ist nieht im Sinne der Reformer. Kapitel V ist den schriftlichen 
Arbeiten gewidmet; auch hier neben sehr treffenden Ausfiihrungen 
wieder allzu selbstverstandliche Anweisungen, z. B. „Tinte, Feder- 
halter usw. miissen vor Beginn der Arbeit in Ordnung sein“ (S. 80). 
Ein letztes Kapitel schliefilich tragt anhangsweise noeh einiges 
Bemerkenswerte iiber die franzosisohe Aussprache zusammen und 
belehrt den Anfanger iiber Haltung der Schiller, Haltung des Lehrers 
beim Unteri-icht und einige andere elementare TJnterrichtsregeln, 
die nicht nur fur den franzosischen, sondern fiir jeden Unterricht gelten.

Ich will nicht im einzelnen davon reden, was man in Schmidts 
Darstellung vermiBt. Eines jedenfalls wird man ais Mangel empfinden, 
dafi der neuzeithchen Unterrichtswerke, ihrer Zielsetzung und Aus- 
gestaltung mit keinem Worte gedacht ist. Sie aber ist mit der Unter- 
richtsmethode so eng verkniipft, daB man diese geradezu daraus ab- 
lesen kann. So kommt es, daB auch neuere tlbungsarten (Arbeits- 
unterricht!) und Ziele des neusprachlichen Unterrichts (Kultur- 
kunde!) nicht zu ihrem Recht kommen.

Alzey (Rhdnhessen). A lb ert Streuber.

Real Academia Espańola. Diccionario de la Lengua Espańola.
15. Auflage. Madrid, 1925. 4°. X X II—1275 S. Brosch. 40ptas.
«Esta edición dócima ąuinta del Diccionario difiere de la dćcirna 

cuarta probablemente mas que cualquiera de las otras difiere de 
su inmediata anterior.» Mit diesen Worten leitet die Akademie 
das Vorwort der 15. Auflage ihres altbewahrten Wórterbuches ein. 
In der T at. unterscheidet sich die neue Auflage betrachtlich von 
ihrer Vorgangerin aus dem Jahre 1914. Mit Freude stellen wir fest, 
daB die spanische Akadmie den Forderungen, die an sie aus den 
Kreisen der Philologen1) wie auch der Laien fortwahrend, und zwar 
mit Recht gestelłt werden, entgegen zu kommen sich bemiiht hat. 
Das ,,Worterbuch der spanischen Sprache“  ist mit neuem Geist 
und Inhalt gefiillt worden. Die Akademie hat sich bereit gefunden, 
nicht nur die Alltagssprache der gebildeten Kreise in weitestem 
Mafie zu berucksichtigen, sondern auch den provincialismos und 
regionalismos in ihrem Worterbuche Raum zu geben. Das Kriterium, 
nach dem nur oder doch vorwiegend die Sprache klassischer oder 
der ais klassisch angesprochenen Autoren ais maBgebend galt, ist 
mit Recht aufgegeben worden. Damit hangt aufs engste zusammen, 
daB die sogenannten americanismos weitgehende Beriicksichtigung 
gefunden haben, und zwar nicht mehr unter der irreiiihrenden Be- 
zeichnung Amórica, sondern im allgemeinen unter Angabe des be- 
treffenden amerikanischen Sprachgebiets (Arg., Chile, Mój. usw.). 
Die Akademie hofft, daB die 15. Auflage in dieser Beziehung einen 
besonders groBen Fortschritt darstelle: «Esperamos que esta atención 
consagrada a los americanismos sea una de las principales ventajas 
que se aprecien en este Diccionario respecto a los anteriores». Sie 
hat sich im Verlaufe der redaktionellen Arbeit selbst davon 
iiberzeugt und nunmehr unterstrichen, daB — von selbstver- 
standlichen Entlehnungen und manchen Sonderentwicklungen ab- 
gesehen1 2) — unzahlige von den Wortern, die man bisher ais

1) Vgl. A.Castro, RFE, II, 52 — 55 und Toro Gisbert, Los nuevos 
derroteros del idioma. Paris 1918 (S. 267 — 286 La dócimocuarta 
edición del Diccionario de la Academia Espańola).

2) Der deutsche Leser, der sich mit diesen Fragen naher be- 
schaftigen will, sei zunachst auf M. L. Wagner, Amerikanisch-
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americanismos, argentinismos, chilenismos usw. ansah, nichts 
anderes sind ais Restbestande der vorkolonisatorischen Zeit, die 
in dem Mutterlande teils verloren gegangen sind, teils aber 
in der Umgangssprache dieser oder jener Gegend bis heute weiter- 
leben: «la Academia en el curso de su labor se ha encontrado a me- 
nudo eon voces que se le proponfan a titulo de americanismo y [que] 
las hallaba a la vez comprobadas tambión como usuales hoy dia 
en una o en varias regiones de Espanan. Damit sanktioniert die Aka
demie die Feststellungen, die dem Philologen nach den Ergebnissen 
der Forschungen und Ausfiihrungen von Cuerro1), Menćndez Pidal* 2), 
Wagner und vor allem Toro Gisbert3), der dieser Frage mit unermiid- 
lichem Eifer nun schon seit Jahren mit groBem Erfolge nachgeht, 
klar geworden waren.

Die neue Auflage stellt also unzweifelhaft einen grofien Fort- 
schritt gegeniiber den friiheren dar. Auf Schritt und Tritt begegnet 
man Erganzungen in den genannten Kichtungen, dazu nach der 
phraseologischen und technischen Seite hin, sowie mancherlei Ver- 
besserungen (klareren Fassungen von Definitionen, Tilgung offen- 
sichtlicher Irrtumer usw.). AuBerlich zeigt die Erweitcrung von 
1073 Seiten auf 1275 Seiten die geleistete Neuarbeit an. Auch druck- 
technisch iibertrifft die 15. Auflage die friiheren; die Typen und die 
einzelnen Absatze treten scharfer hervor und erleichtem die Be- 
nutzung. „

Dafi bei einer so betrachtlichen inneren und auBeren Umgestaltung 
des ganzen Werkes im einzelnen mancherlei, vielleicht gar vielerlei 
zu bemangeln iet, ist klar. Zunachst die Etymologien. Offensichtliche 
Fehler, auf die z. B. Castro, RFE, III, 54 und Toro Gisbert, Los 
nuevos derroteros S. 271 aufmerksam gemacht haben, sind einfach 
stehen geblieben. Daruber hinaus hat der Etymologe noch mancherlei 
zu verbessern, z. B. unter p-: penera panaria ist unmoglich; 
piąto =  plattu (REW. 6586); playa ,,Kiiste‘ ‘ <  plaga?; plażo,,Frist“  
zu plaża ?; porrón gehort zu REW 6670 porru „Lauch‘ ‘ ; posta=posita ? 
vgl. puesta!; zu pote „Topf“  vgl. REW 6705; Puebla von poblar ? 
usw. usw.

Wenn auch die Zahl der neu aufgenommenen provinziellen 
oder mundartlichen Worter nicht unbetrachtlich ist, so kann das, 
was in dieser Richtung von der Akademie geleistet worden ist, doch 
noch nicht ais endgiiltig oder dem Stande unserer heutigen Kennt- 
nisse entsprechend angesehen werden. Nach welchen Grundsatzen 
sind diese iiberhaupt ausgesucht worden ? Ich finde z. B. feje León 
«haz, fajo»; pechar Gal., León, Salamanca «cerrar eon llave o cerrojo», 
aber keinen Hinweis auf die besondere Bedeutung von trancar 
in diesen Gegenden (vgl. Garrote); ferner abregancias León ,,llares“ , 
aber nicht pregancin, das in gewissen Teilen Leóns in derselben 
Bedeutung vorkommt. Ich vermisse ferner, wenn ich z. B. Garrote 
zur Hand nehme, aconchegar «acercar, arrimar», acuchwr (verzeichnet 
ist acocharse), acuyundarse in der Bedeutung «casarse» (vgl. acoyundar)

Spanisch und Vulgarlatein. ZRPh XL, 1920, insbesondere S. 398ff, 
hingewiesen.

!) Vgl. z. B. Bul. hisp. X I, 1909, S. 25ff., 283ff.
2) Vgl. den Aufsatz La lengua espanola in Hispania (California) I. 

(abgedruckt bei Bieler, Spanisches Lesebuch fur Kaufleute).
3) Vgl. die schone Zusammenfassung in seinem Buche Los 

nuevos derroteros del idioma. Paris 1918, S. 2; im iibrigen liber 
einige seiner letzten Arbeiten Wagner, ZRPh XLIII, 377 — 384.
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aguzos «ramaje largo», alantre «adelante», ano «cordero» ( agnu, 
ataąueiras ucalzón corto» (vgl. atacar usw.), buraco «agujero» (wahrend 
huraco erwahnt wird, vgl. ferner buriaco, burato REE III, 304), 
corm,«anillo» usw. Auch das Materiał aus anderen Dialektgegenden, 
z. B. Marcia, Aragon usw. ist bei weitem nicht erschopft. Das ist 
nm so bedauerlicher, ais lokale Vokabulare (ich denke z. B. an die 
aragonesischen von Coli usw.) nur ganz wenigen Philologen zuganglich 
sein diirften. Hoffentlich entschlieCt sich die Akademie, die doch 
im Grunde nicht sehr zahlreichen Lokalwórterbucher systematisch: 
in der 16. Auflage auszuwerten.

Mit dem Gesagten hangt aufs engste zusammen, dafi das Geltungs- 
bereich vieler Worter nicht immer richtig, d. h. dem Stande unserer 
heutigen Kenntnisse entsprechend, angegeben ist: agora «ahora» 
gilt nicht nur in Chile, León und Salamanca, sondern auch in Zamora, 
im montańśs, iibrigens auch in Galicia. — ende ( inde ist nicht 
veraltet, hat sich vielmehr in der Umgangssprache in den verschie- 
donsten Funktionen erhalten. — Neben substantivischem aguel 
verdient aąuella Erwahnung (todas las cosas tienen su aąuella in 
Lećn). — candonga in der typisch leonesichen Bedeutung (Garrotę) 
fehlt. — Der Typus carvayo gilt nicht nur in Asturien. tJbrigens 
sind an dieser Stelle (S. 253) ca,rvallo, cawallar usw. nicht erklart. — 
Ebensowenig wie corte „Stall im Erdgeschofi“  und hórreo nur in 
Asturien gelten, ist colrno «techo de paja# nur auf Galizien beschriinkt. 
— Auch der Geltungsbereich von riestra «ristra» geht weit iiber 
Asturien hina.us. — meda, meiga, camba sind auch ausgesprochen 
galizisch.

Bei manchen Wortern, die sicher nicht allgemeine Geltung 
haben, fehlt eine genaue Loltalisierung. jaceria, das nicht gut kasti- 
lisch sein kann, ist im Gegensatz zur 14. Auflage jetzt ais navarresisch 
verzeichnet. — Ist borona «en varias provincias pan de mafz» ińcht 
ausgesprochen nord- und nordwestspanisch ? — maiło «mazo» und 
mayal _„Dreschflegel“  sind sicher nordwestspanisch. — Auch medano 
weist in die nordlichen und nordwestlichen Gebiete (vgl. Menśndez 
Pidal in Pestgabe fiir Adolf Mussafia, S. 392). — fregar «fastidiar» 
ist nicht ausschliefilich amerikanisch (Toro Gisbert, Americanismos, 
Paris, o. J. S. 155). — huraco mgttjero», z. B. bei Pereda belegt, 
diirfte nicht allgemein spanisch sein.

Von dem. reichen Materiał, das Toro y Gisbert in seinen ver- 
sehiedenen Biichern und Aufsatzen zur Erganzung des Worterbuchs 
der spanischen Sprache beigebracht hat, ist — ran noch eine letzte 
Stichprobe zu geben — in der vor uns liegenden Auflage vieles ver- 
wertet worden. Nach welchen Gesichtspunkten diese Auswahl 
getroffen ist, ist aber nicht zu erkennen. Weshalb ist z. B. zu cos- 
corrón «golpe en la cabeza» nicht die Bedeutung «pedacitos de pan 
que se echan en algunos guisos» hinzugefiigt worden1). Weshalb 
fehlen das mexikanische und andalusische calderetero, weshalb hondu- 
reńisch-andalusisch espingarda «mujer alta y delgada», das gleichfalls 
hondurefiisch-andalusische malhaya sea(!) und vollends camino de 
«en dirección a», das doch weiteste Verbreitung auf der Halbinseł 
und in Amerika hat (cara =  «haoia» ist verzeichnet) sowie super- 
lative Eormen wie retebien, requetonto, die doch wahrlich alltaglich sind.

Die vorstehenden Bemerkungen geben einige Vorbehalte, die 
dem Bonutzer des Worterbuches der Akademie, so wie es jetzt vor * S.

ł) Die Proben sind dem genannten Buche Americanismos,
S. 143ff. entnommen.
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uns liegt, willkommen sein werden. Hoffentlich entschlieflt sich die 
Akademie zum Besten ihres groflen Werkes, den vorgetragenen 
Wiinschen bei der Neuauflage Rechnung zu tragen.

Hamburg. F. K ruger.

M. L. Barkhh, A Handbooh of German Intonation for Unwersity Studenta.
1925, Cambridge, W. Heffer & Sons, Ltd., 5 shillings.
Dieses erste Buch iiber die deutsehe Intonation fur Studiorende 

ist aufs warmste zu begriifien. Es ist ein Zeichen der aufwaohenden 
Erkenntnis der Notwendigkeit, nicbt nur die Ausspraohe, son dem 
auch die Melodie einer fremden Sprache zu beherrsohen. Man fangt 
an einzusehen, dafi eine falscho Melodie ebenso liicherlich und 
hinderlioli ist, ais falsoh ausgesprochene Vokale und Konsonanten. 
Jetzt Hat man einen liandlichen Fiibrer ftir das Deutsche.

Dieses kleine praktische Buch von 100 Seiten erklart, wie die 
Melodie oines Satzes dureh eine Reihe von Punkten naeh dem 
System Klinghardt dargestellt werden kann. Das Klinghardtsehe 
System ist aufierordentlich klar und niitzlich. Es hat aufierdem den 
Yorteil der Wahrheit. Die Systeme mit Kurven sind immer falsoh, 
da die Kurven alle erfunden sind und nicht mit der Wirklichkeit 
iibereinstimmen. Meistens sehen sie aus, ais ob sie von Epileptikern 
stammten.

Das Buch enthalt viele Uebungen mit Melodieschemata. Studenten, 
welche es fleifiig durchgearbeitet haben, werden deutsehe Siitze mit 
deutscher Melodie statt deutsehe Satze mit englischer Melodie spreehen 
konnen.

W ten. ____________ E. W. S c r i p t u r e .

Der Heine Brockliaus. Handbuch des Wissens in einem Bandę. 801 S.
F. A. Brockhaus. Leipzig 1925. In Halbl. geb. 23 M., in Halb-
franz 30 M.
An sich geheirt es wohl mit zu den traurigen Zeiterscheinungen, 

dafi infolge der wirtschaftlichen Notlage das naeh dem Kriege au£ 
vier Bandę verkiirzte Konversationslexikon, der „Neue Brockhaus" 
abermals, und zwar auf e i n e n  Band gekiirzt werden mufite. Doch 
auch in dieser Form kann das Werk jedermann wertvolle Dienste 
leisten. Da es fiir eine jeden Dinge gibt, die er nicht weifi oder 
nur ungenau weifi, so braucht keiner zu stolz zu sein, um in den 
iiber 54 000 Sehlagwortern mit den 6000 Abbildungen im Text und 
den zahlreichen Tafeln und ICarten nachzuschlagen. Die Angaben 
sind in ihrer aufiersten Kurze unbedingt zuverlassig. Der not- 
gedrungeno Zwang zur Kiirze fiihrt dabei stets zur Notwendigkeit 
scharfster und klarster Formulierung des Wortlauts. Ein ganz be- 
sonderer Vorzug- des Buches. Zahlreiche Stiehproben haben nur hier 
und da zu kleinon Beanstandungen gefiihrt. Das altfranz. Rolands- 
lied setzt man heute nicht mehr an das Ende des 11., sondern an 
don Anfang des 12. Jahrhunderts. Die Entstehung des Schiifer- 
romans von Honore d’Urfe wird (S. 223) allzu einseitig aus dem 
spanischen Ritterroman abgeleitet. Raeine wird nur ais der r ii h - 
ren  de Dichter bezeichnet, unerhebliehe Ausstelluugen, welche die 
Anerkennung, die man der wegen der gelungenen Voreiniguug von 
Vielseitigkeit, Kiirze und Gonauigkeit erstaunlichen Leistung zollen 
mufi, nicht beeintrachtigen konnen.

Wien. W a l t h e r  Ki i ohler .

Druok ron U. Schulze A Co., G. m. b. H., Gr&fenhainiohen.


