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Hochverehrter und lieber Herr Geheimrat!
Wir sind gliicklich, dali die herzlichen Wiinsche, die wir 

Herausgeber der N. Spr. vor fiinf Jahren an dieser Stelle fur 
Sie aussprachen, a i eh erfiillt haben, daB Sie trotz allem Schweren, 
das Ihnen das Leben gebraeht, riistig weiter schaffen und an 
dem Werk von uns Jiingeren Anteil nehmen. Wenn Sie auoh 
nur selten sieh entschliefien lcbnnen, aus Heidelberg zu uns oder 
unseren Tagungen zu kommen, so bedeutet doch Ihr Rat und 
Ibr Wort und das Bewufitsein, daB Sie an unserm Denken und 
Sorgen teilnehmen, uns viel. Das ist Ihrem Nacbfolger im Amt 
und in der Leitung von Schulangelegenheiten in den N. Spr. jetzt 
wieder so recht deutlich zum Bewufitsein gekommen, ais wir uns 
zur Dusseldorier Tagung riisteten. leh gedachte, ais ich die Auf- 
forderung erhielt, in Dusseldorf zu sprechen, jener gliinzenden 
Zeiten des HOhepunktes unsererVerbandsarbeit, ais SiedenVorsitz 
iibernahmen. Durch viele Gesprache seit meinem „Probejahr" 
bei Ihnen schon war ich in die Arbeit des Verbandes eingefiihrt 
worden, und es war mir klar, daB, wenn Sie und ihre nlichsten 
Freunde, die auch die Fiihrer im Kampf um die Neugestaltung 
des deutschen Schulwesens — das, nicht nur Fiihrer der „Reform" 
wollten Sie sein — auch nicht den Vorsitz tatshchlich fiihrten, 
Sie doch seine wirklichen Leiter waren. Die Fiihrer sind leider 
nicht ganz erkannt worden in ihrer wirklichen Bedeutung, weil 
sie es nicht unternommen haben, ihre Gedanken in zusammen- 
fassender Darstellung den Jiingeren zu hinterlassen; aber ais 
Sie dann tatsitchlich von der geistigen Leitung zuriicktraten, 
da wurde es offenbar, was wir verloren hatten. Wohl sind auch
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nach 1918, ais wir an die Schaifung des Neuen, das Sie ge 
plant, herangingen, Mannor in unseren Reihen erstanden, die der 
groflen Aufgabe sich gewachsen zeigten. Aber was uns fehlt, 
ist die Zusammenfassung dieser ftthrenden Schicht unter den 
jiingeren Neuphilologen zu einem miteinander schaffenden Kreis 
von Mannern, wie Sie und Ihre Freunde es waren. Wir neuen 
Herausgeber der von Ihrem alten Freunde Wilhelm Vietor be- 
grundeten Zeitschriit haben yersucht, die fiihrenden Manner 
unseres Facbes in unserer Zeitschriit zu yereinigen, so in Ihrem 
Geiste weiterzuschaifen; aber es ist klar geworden, dafi das nicht 
geniigt, es bedarf unser Verband einer straiferen Organisation, 
einer Spitze, wo alle Faden zusammenlaufen, von wo Ilichtung 
und Ziel der Arbeit der nachsten Jahre ausgeht. DaC es an 
Arbeit nicht fehlt, ist sicher, gilt es doch, das Haus, das so stolz 
nach aufien errichtet worden ist, auch zuganglich zu machen, 
die Wege zu ebnon, das Innere wohnlieh auszugestalten, damit 
es nicht kalte Fracht atme, sondern wohnliche Wannę ausstrahie. 
Ich glaube, ich habe in Diisseldorf in Ihrem Geist gesprochen, 
wenn ich in diesem Sinne gewirkt habe. Mbchten wir bei der 
Ausgestaltung Ihres eriahrenen Rates uns noch lange erfreuen 
diirfen, mdchten Ihnen noch Jahre in Gesundheit beschieden 
sein, in denen Sie weiter wie bisher an unserm geistigen Leben 
und dem Ringen unserer Zeit um die Wiederaufrichtung des 
deutschen Volkes teilnehmen konnen!

Mit herzlichen GriiBen in alter Verehrung im Namen des 
Verlags und der Herausgeber der Neueren Sprachen

stets Ihr
T h eod or Z eiger.

DIE GRENZEN
DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

Wenn man den gegenwartigen Zustand des neusprachlichen 
Unterrichts in Deutschland betrachtet, so ist der erste Eindruck 
der einer fast unbegrenzten Entwicklungsmoglichkeit. Die durch 
den Krieg geschaffene Krise scheint iiberwunden und die vor 
seinem Ausbruch begonnene Siegeslauibahn unaufhaltsam fort- 
zuschreiten. Dahin weist schon seine a u 1,1 e r e Ausdehnung. 
Ist doch die Zahl der sich um die Erlernung lebender Fremd- 
sprachen Bemiihenden in bestandiger Zunahme begriffen. Die
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realen hoheren Lehranstalten haben sich gegeniiber den 
gymnasialen auch in den letzten Jahren standig yermebrt, und 
dieser Prozefl scheint seinen llOkepunkt noch nicht tiberschritten 
zu haben. Dazu komnat, dafi der neusprachliche Unterricht 
durck die neuerdings zu hohen Aufgaben beruienen preuGischen 
Mittelschulen immer tiefer in Bev01kerungschichten eindringt, die 
ihm bisher fast verscklossen waren, und dati in diesen Volks- 
kreisen selbst viele Erwachsene das in der Jugend VersSumte 
durch leilnahme an Volkskochsckulkursen nachzuholen suehen. 
Duick nichts wird aber die Veranderung der Lagę gegeniiber 
der Vorkriegszeit vielleicht besser beleuchtet ais durck die Tat- 
sache, daG in Zukunit die Kenntnis fremder Sprachen und von 
iknen vorwiegend der iebenden, unter den Lehrern keineswegs 
ein Privilegium der Philologen sein wird, sondern dal,i alle 
Volkserzieher dadurch, daG sie nunmekr ihre Schulbildung auf 
kbheren Lehranstalten empfangen, einen Teil ihrer Bildung 
ihnen yerdanken und das so erworbene Wissen mittelbar au! 
die gesamte Jugend ausstrahlen lassen werden. Damit haben 
wir einen I-lorizont aulierer Geltung erreicht, den vor einem 
Mensehenalter die kuknsten Reformer kaum zu erhoffen ge- 
wagt hatten.

Parallel dieser zahlenm&Bigen Ausdehnung des Einflusses der 
neueren Fremdspraehen auf die Volksbildung lauft ein zweiter, 
mit ihm zusammenkangender Vorgang: Die Heranziehung
anderer...moderner Idiome neben dem bis vor kurzem fast
allein herrschenden Franzdsischen und Englisehen. Ja wir 
sehen die Pfahle so weit gesteckt, dali kaum einem der 
europaischen Kulturvolker der Eintritt in unsere Sckulen ver- 
wehrt bleibt.

Wenden wir nun unseren Blick von der auOeren Entwick- 
lnng auf die Entialtung der im neusprachlichen Unterricht 
ruhenden in n eren  Krafte, so sprechen auch hier manche An- 
zeichen fiir einen Aufstieg zu bisher ungeahnten HOhen. Zwar 
hat die Neuzeit fiir einige Gruppen an hoheren Schulen den Be- 
griff der Randstellung geschaffen, aber der dadurch etwa ent- 
stehende Verlust wird mehr ais ausgeglichen durch die Auf- 
stellung eines frliher unbelcannten Schultyps, dem die besondere 
Pflege der iebenden Fremdspraehen obliegt, des westeuropaisehen • 
Gymnasiums. Wichtiger noch ais dies ist eine allgemeine Ver- 
tiefung der dem neusprachlichen Unterricht zugedachten Auf- 
gabe. Nach dem Vorbilde des Neuhumanismus, der vor hundert.

17*



Jahren der gymnasialen Bildung das Ziel setzte, durch die 
Beschaftigung mit Sprache und Schrifttum der Griechen und 
Romer die Schiller in den Geist der Antike einzuiiihren und 
dadurck ihr eigenes Wesen zu veredeln, ist die bescheidene 
Forderung der ersten Generation neuphilologischer Reiormer 
nach grotierer Beriicksichtigung der Realien wahrend des Welt- 
krieges zum Ru? nach Ausiandskunde geworden und hat sich 
in unseren Tagen zu dem Kulturgedanken gesteigert, von dem 
neben der besseren Kenntnis des fremden Volkstums eine 
starkę Wirkung auf das seelische Verhaitnis der deutschen 
Jugend zur gesamten Umwelt jenseits der Landesgrenzen 
erhofft wird.

Sieht man ais die notwendige Voraussetzung einer solchen 
Tiefenwirkung eine ihr entsprechende Vorbildung der Lehrer 
an, so ist auch diese Bedingung, wenigtens soweit die Universitat 
dafiir in Frage kommt, erfullt. Denn es bedar? wohl keines 
ausfiihrlichen Beweises, dali die Erforschung der fremden 
Sprachen und des in ihnen sich ausdriickenden Kulturgehalts 
wahrend der jilngsten Vergangenheit ganz neue Bahnen ein- 
geschlagen und ihren Jungern den Zugang zum innersten Wesen 
der anderen V01ker erbifnet hat. Au! derselben Hbhe steht 
endlich die Theorie der Lehrkunst, welche die Brucke schiagt 
zwischen den wissenschaftlichen Studien der Lehrer und der 
Yermittlung dieses Wissens an die Schiller. KOnnen doeh die 
Neuphilologen mit Stolz darau? hinweisen, dafi die Didaktik 
und Methodik der von ihnen vertretenen FUeher an Griindlich- 
keit und Tiefe allen verwandten Lehrgegenstanden ais Muster 
dient.

Somit scheint die jetzige Lagę des neusprachlichen Unter
richts, nach auOen und innen betrachtet, gesicherter und aus- 
siehtsreicker ais je zuvor zu sein; und es ist zu verstehen, wenn 
seine Vertreter im Ilochgefiihl der ihnen zufallenden Aufgabe 
sich begliickt und vor vielen Amtsgenossen bevorzugt fiihlen. 
Eine solche Stimmung kann zwar die Leistung und damit den 
Erfolg der Berufsarbeit steigern. sie birgt aber auch die Ge- 
fahr in sich, zur Uberschatzung der eigenenFahigkeiten undbeim 
Ausbleiben der erwarteten Wirkungen zu schweren Ent- 
tauschungen und zur Mutlosigkeit zu fiihren. Es ist deshalb 
die Pflicht aller durch lange Erfahrung gereiften Fiihrer, dic 
mitstrebenden und unter ihnen vor allem die jiingeren Berufs- 
genossen zur Besonnenheit im Urteilen und zum Maflhalten im
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Fordem von sich und ihren ZOglingen zu mahnen. Dies hi er 
zu tun, habe ich mir vorgesetzt, und zwar will ich zuerst von 
den Schwierigkeiten sprechen, die uns durch die Schiller er- 
wachsen, und im Anschlufi daran von denen, die in uns Lehrern 
selbst łiegen.

Bei der Betrachtung der Jugend wende ich mich zunachst 
einem Gebiet zu, aui dem sich in letzter Zeit starkę Ver- 
schiebungen vollzogen haben, und das daher besondere Beriick- 
sichtigung verdient, ich meine die innere Einstellung der Jugend 
ais Masse zum neusprachlichen Unterricht. Die friiheren Lehrer- 
generationen haben diese Frage kaum beachtet. Sie liefien sich 
bei ihren Anforderungen hauptsachlieh von den objektiven 
Werten leiten. Erst die neuere Psychologie hat uns einen rich- 
tigen Begriff von der Bedeutung des subjektiven Verhaltens der 
zu Erziehenden zum Bildungsstoff gegeben, und die Jugend- 
bewegung hat durch ihre ablehnende Haltung gegeniiber allem, 
was ihrem natiirlichen Wachstum zuwiderzulauien scheint, diese 
unsere Erkenntnis zu der Uberzeugung verstarkt, dafi guter 
Wille und Liebe zur Sache aui Seiten der Schuler die wichtigsten 
Hebel zum Eriolg der Lehrer sind. Welches ist nun heute die 
geistige Lagę der deutschen Jugend ais Gesamtheit im Ver- 
h&ltnis zu den neueren Fremdsprachen? Der Ausgang des 
Krieges mit seinen schweren politischen und wirsehaitlichen 
Opfern bat die eigentumliche, von unseren Gegnern sicherlich 
nieht beabsichtigte, Folgę gehabt, dafi die in dem VolkskOrper 
vorhandene und ihrem Wesen nach unzerstSrbare geistige 
Kraft, von einer Betatigung nach aufien so gut wie abgeschnitten, 
sich mit yoller Wucht nach innen gewandt und hier eine 
Hochspannung hervorgeruien hat, wie keine friihere Epoche 
unserer Geschichte sie aufweist. Um dies durch ein Beispiel 
zu erliiutern, erinnere ich daran, dafi die ganze Fiille miinn- 
licher Intełligenz und Energie, die friiher durch Heer und 
Flotte yerbraucht wurde, jetzt notgedrungen gewerblichen, 
wissenschaftichen und kiinstlerischen Zwecken dient. Mehr ais 
die iibrigen Volksschichten ist die deutsche Jngend von diesem 
Wandel des Gesehieks betroiien. Nie vorher haben wir einen 
solchen Andrang zum Hochschulstudium und in Verbindung damit 
zu den hbheren Lehranstalten erlebt, nie einen solchen Arbeits- 
willen der Jugend. Dies kommt auch den neueren Sprachen 
zugute, die, abgesehen von ihrem idealen Bildungswert, fur die 
hbheren Berufe ein fast unentbehrliches Mittel zum wirtschaft-



liohen Erfolge sind. Aber es liegt doch gerade bei ihnen, im 
Unterscbied von den iibrigen Lehrgegenst&nden, eine Reihe von 
Hemmungen besonderer Art vor. Uns allen am bekanntesten 
ist die durch den Krieg hervorgerufene, mehr ani dem Gefiihl 
ais aui klarer Erkenntnis berukende Abneigung unserer Jungen 
und Madehen gegen jede eindringliche Besch&ftigung mit 
Spraeben und Sehrifttum unserer Feinde, die erst dann ganz 
verschwinden kann, wenn mit dem Gedanken der V81kerver- 
sohnung Ernst gemaeht wird durcb Beseitigung der Schranken, 
die heute noch zwischen uns und einem grofien Teile der 
iibrigen Welt aufgeriehtet sind. Damit fiele auch ein zweites 
Hemmnis, das sich dem Streben unserer Sehiiler nach sprachlicher 
Bildung entgegensetzt, das ist die Behinderung der praktischen 
Ausnutzung des aui der Schule erworbenen Sprachkonnens durch 
Reisen, Studien und Erwerbstatigkeit im Auslande. Die im 
vorstehenden geschilderte, mit dem Gang der huCeren Politik 
zusammenhangende Herabminderung des Interesses wird ver- 
starkt durch StrOmungen, die aus unserer inneren deutschen 
Entwicklung stammen. Schon vor dem Kriege hat unsere 
Jugend, zum Bewutltsein des eigenen Wesens erwacht, be- 
gonnen, sich gegen die Uberladung ihres geistigen Besitzes mit 
fremden Kulturstoifen auizulehnen. Dieser durch das Erleben 
des letzten Jahrzehnts beschleunigte ProzeC richtet sich in erster 
Linie gegen alles Historische und damit gegen den altsprach- 
lichen Lehrbetrieb. Aber auch die neueren Sprachen werden 
dadurch in ihrem herkOmmlichen Bestande bedroht. Unsere 
Sehiiler sind kritischer, miDtrauischer geworden gegen alles, was 
nicht aus ihnen selbst ilielJt oder, soiern es sich um objektive 
Werte handelt, doch wenigstens einem stark empiundenen 
inneren Bediirinis entspricht. Soweit ihre Krait nicht durch 
Sport und Spiel, durch Kunstpflege und Gemeinschaitsleben 
beansprucht wird, wen den sie sich in der Mehrzahl nur drei 
geistigen Stoifgebieten zu, den Weltanschauungsiragen, dem 
Deutschen, und zwar auch hier unter moglichster Ausschaltung 
alles Systematischen und Historischen, und endlich, soweit die 
mannliche Jugend in Betracht kommt, den NaturwissenschaSten 
mit Einschlufi der Technik. Gemessen an diesem Tatbestand 
ist die Idee der deutschen Oberschule ebenso wie die Neu- 
ordnung der Oberrealschule in Preuflen gesund. Dagegen 
wird das westeuropiiischo Gymnasium, jugendpsychologisch be- 
betrachtet, yoraussichtlich einen schweren Stand haben. Aller
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neusprachliche Unterricht aber, mogę es sich um oine Sehulart 
handeln, um welche es wolle, sollte diesem durch die Zeitver- 
haitnisse geschaffenen seelischen Zustand der Jugend, sei es 
nun bei der Festsetzung der Lehrziele oder bei der Auswahl 
und Behandlung der StoSie, Reehnung tragen.

Neben diese Beriicksiehtigung der massenpsychologiseheii 
Yorgange mufi ais zweiter Gesichtspunkt fur die Bestimmung 
der subjektiven Leistungsgrenze der Schiilerschaft im neusprach- 
lichen Unterricht eine iiber das bisher iibliche Mafi weit hinaus- 
gehende Beachtung der in ihren verschiedenartigen Gruppen 
vorhandenen icesenhaften TJnterschiede der Anlagen und der Bildungs- 
bediirfnisse treten. Die ganze moderne Kulturentwicklung drangt 
dahin, diese natiirliche Gliederung zu mifiachten, und Deutsch- 
land im besonderen neigt unter dem Einflutl aufien- und innen- 
politischer Dinge dazu, die Bahn der bei ihm an und iiir sich 
stiirker ais bei anderen V81kernhervortretendenIndividualisierung 
des geistigen Lebens zu verlassen und einer verderblichen 
Gleichmachung zu verfallen. Allerdings hat bei uns sehr bald 
eine Gegenstrdmung eingesetzt, und so sehen wir denn, wie 
jetzt iiberall innerhalb der Volksgemeinschaft die Sondergruppen 
ihre Anspriiche geltend mach en: Die Liinder gegeniiber dem 
Reich, die Kirchen in ihrem Verhaitnis zum Staat, die Stande, 
wirtschaftlichen V er bandę und Stadte in ihrer Stellung unter- 
einander und zum Ganzen. Auch die Jugendbildung ist von dieser 
Gefahr einer zu weit gehenden Vereinheitliehung bedroht, und 
wohl keines ihrer verschiedenen Teilgebiete mehr ais der neu- 
spraehliche Unterricht, und zwar darum, weil seine Problematik 
reicher und verwickelter ist ais die der meisten tibrigen Lehr- 
iiicher. So ist es denn an der Zeit, uns der Unterschiede in 
der Struktur unserer Schiilerschaft klar bewufit zu werden. 
Jeder Lehrer ist mit der auf natiirlichen Voraussetzungen be- 
ruhenden Einteilung aller Volksgenossen in Nieder-, Mittel-und 
Oberdeutsche vertraut, die von grundlegender Bedeutung fur 
die Erlernung der modernen Fremdsprachen ist. Diese 
Differenzierung setzt sich, was in der Regel weniger beachtet 
wird, weiter fort nach Stammeszugehorigkeit, Siedlungsart und 
sozialer Schichtung. Es ist etwas anderes, ob unsere Schiller 
Ostpreufien oder Schleswig-Holsteiner, Thiiringer, Westfalen 
oder liheinlander, Bayern oder Wiirttenberger sind; ob wir es 
mit Landbewohnern, Klein- oder GroCstadtern zu tun haben; ob 
die Kinder geistig angeregten Familien mit ererbter Kultur ent-



stammen oder nicht; ganz zu schweigen von den iiber alle diese 
Gegensatze hinausragenden Unterschieden der persbnlichen Be- 
gabung. Denken wir ferner an die Entwicklung jedes einzelnen 
Schiilers, so spielen die Altersstufen kaum in einem anderen 
Fache eine so grofie Kolie wie im neusprachlichen Unterrieht. 
Endlich zerfailt die gesamte Jugend, von einem neuen Gesichts- 
punkt aus gesehen, in zwei Lager, zwischen denen es keine 
volle Giitergemeinschaft geben kann: die Schiller und die 
Schiilerinnen. Von Haus aus ist die Lehrersehaft z war geneigt, 
die besondere Veranlagung dieser beiden Gruppen nachGebiihr 
zu beriicksichtigen, aber das in neuerer Zeit immer starker 
werdende Bestreben, die naturgegebenen Grenzen im geistigen 
Leben der Geschlechter zu verwischen, zwingt dazu, auf den 
Schaden, der dadurch vor allem den Madehen erwachsen mufi, 
mit allem Nachdruck hinzuweisen. Wir kbnnen weder von den 
Schiilern die Anpassungsfahigkeit der Sprachorgane, die Be- 
weglichkeit, das Spreehbediirfnis, das EinfuhlungsyermOgen, das 
Temperament, die Phantasiefiille, die Empfanglichkeit ftir die 
asthetischen und die Gemiitswerte, und selbst die Gewissenhaftig- 
keit im kleinen und den Lerneifer verlangen, die wir bei den 
Schiilerinnen zu iinden gewohnt sind, noch andererseits von 
diesen erwarten, dali sie an Griindliehkeit, an wissenschaftlichem 
Ernst, an logischer Erfassung der Zusammenhange, an Ver- 
stSndnis fiir philosophische, historische und kulturelle Fragen 
ihren mannlichen Kameraden gleichkommen.

Das in meinen bisherigen Ausfiihrungen entworfene Bild 
vom geistigen Zustand der deutschen Jugend ais einer homogenen 
Masse auf der einen und eines vielgegiiederten Organismus auf 
der anderen Seite ergibt nun eine Fiille fruchtbarer Gesichts- 
punkte fiir eine yernunftgemaCe Einrichtung des neusprachlichen 
Unterrichts.

Ais erstes werde das Problem der Lehrplane behandelt. 
Wollte man etwa versuchen, es entsprechend dem Schlagwort 
von der Kulturpolitik des Reiches einheitlich fiir ganz Deutschland 
zu losen, so wurde ein solches Unterfangen ohne weiteres an 
der geschilderten Verschiedenartigkeit der Schiilerschaft scheitern. 
Aber auch die grofien Liinder, unter ihnen an erster Stelle Preufien, 
kOnnen eine solche Aufgabe nur erfiillen bei sorgfaitiger Be- 
riicksichtigung der besonderen Bediirfnisse der mannigfachen 
Interessengruppen der jugendlichen Menschen. Ein Schritt auf 
diesem Wege ist das neuerdings von der preuOischen Regierung
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eingeschlagene Verfaliren, ais allgemein verbindlich nur gewisse 
Richtlinien aufzustellen und die Ausarbeitung eingebender Lehr
plane den einzelnen Anstalten zu tiberlassen, wobei freilich 
Zweifel aufkommen konnen, ob die ministeriellen VTorschriften 
in ihrer vorliegenden Gestalt den Scbulen tatsachlich geniigende 
Bewegungsfreiheit lassen. Jedenfalls hat aber, und das ist ein 
groCer Fortschritt gegen friiher, der Lebrkorper jeder boheren 
Lebranstalt durch die neueren preuCiscben Richtlinien grundsatz- 
lich die ebenso verantwortungsvolle wie dankbare Aufgabe er- 
halten, die Forderungen der Schule den Kraiten und Neigungen 
der sie besuchenden Schiller anzupassen.

Fast ebenso wicbtig wie die Lehrplan- ist die Lehrbuchfrage. 
Die iiberaus hohe Zahl der in letzter Zeit erschienenen neueren 
Werke auf diesem Gebiete UiBt auS einen Reich tum schliefien, 
mit dem jedes jugendliche Bediirfnis befriedigt werden kann. 
Immerhin sind aucb hier noch Gefahren vorhanden. Die eine 
ist das immer weitere Kreise, namentlich der Frauenwelt, er- 
greifende Bestreben, unter Mifiachtung der weiblicben Eigenart 
die fiir Madchen bestimmten Biicher denen der Knaben anzu- 
gleichen oder sogar an beiden Scbularten dieselben Werke zu 
benutzen. Die zweite Gefahr sehe ich in der iibertriebenen 
Zentralisierung der Priifung und Genehmigung der Lehrbiicher, 
die in Preufien vor ein bis zwei Jahrzehnten eingesetzt und 
jetzt einen Grad erreicht hat, der mir mit dem liberalen Geist 
der ministeriellen Lehrplane im Widerspruch zu stehen scheint. 
MOehte es der neuphilologisehen Lehrerschait gelingen, auch 
dies Hindernis aus dem Wege zu schaifen und in der Lehrbuch
frage eine Bewegungsireiheit zu erhalten, die der Besonderheit 
jeder Schule zu ihrem vollen Rechte verhilft.

Lehrplane und Lehrbiicher sind mitbestimmend fiir den 
Unterricht; die eigentliche Entscheidung iiber seinen Wert liegt 
indes in der Art des Gebrauchs, den die Lehrer von beiden 
machen. Die deutsche Neuphilologensehaft hat nun von jeher 
auf den methodischen Ausbau ihres Faehes den grofiten Wert 
gelegt. Mit welchem Erfolge, zeigt nicht nur die gegenwhrtige 
Bliite des neusprachlichen Unterriehts, sondern auch die Tat- 
sache, daS in der Praxis ebenso wie in der Theorie das von 
ihr angewandte Lehrverfahren nach verschiedenen Riehtungen 
fiir andere Lehrgegenstande vorbildlich geworden ist, so vor 
allem die Durchfiihrung des Gedankens des Arbeitsunterrichts. 
Aber gerade diese Hohe der von der Lehrerschaft erwarteten



Leistungen hat allrniihlich zu einer tlberspannung der An- 
forderungen gefiihrt, die bei der geschilderten Einstellung der 
Jugend zur Schule um so gefahrlicher wirkt, ais auch die An- 
spriiche der iibrigen Lehrgegenstłinde im Laufe der letzten Jahre 
eher vermehrt ais vermindert worden sind. Ais erstes Teilstiick 
werde der freie miindlicbe und schriftliche Gebrauch der Sprache 
behandelt. Noch weniger ais friiher sollte heute das Schlagwort 
von der Beherrschung einer Fremdsprache angewendet werden, 
da, auch abgesehen von der Unmoglichkeit, dies fertig zu bringen, 
wenn nicht gleichzeitig auf die volle Gewalt iiber die Mutter- 
sprache verzichtet wird, unsere Schiiler weder gewillt noch 
fiihig sind, eine solche HOchstleistung auch nur annahernd zu 
vollziehen. Wir miissen uns mit w&Lt bescheideneren An- 
forderungen begniigen und diirfen selbst da, wo die neueren 
Sprachen zu den meistbegiinstigten FSchern gehdren, etwa nur 
von einem Mafie des SprachkSnnens reden, das die jungen 
Menschen bef&higt, einen schwierigeren Schriftsteller zu ver- 
stehen, dem gesprochenen Wort des Ausliinders zu folgen und 
endlieh miindlich und schriitlieh eine einfache Gedankenreihe 
in dem fremden Idiom auszudrhcken. In diesem Sinne ist es ais 
ein grofier Fortsekritt anzusehen, dali der fremdsprachliche Aufsatz 
ais Reifepriifungsleistung bei den realen Vollanstalten fort- 
gefallen und durch die freie Wiedergabe eines vorgelesenen 
Textes ersetzt worden ist. Nur sollten die Lehrer sich bewufit 
bleiben, dali Art und Schwierigkeit der Vorlage dem eigen- 
tiimlichen Charakter der jeweiligen Schiilerschaft angepafit werden 
muli, wobei von besonderer Wichtigkeit die Rucksichtnahme 
auf die Verschiedenheit der mannlichen und weiblichen Psyche 
ist. Dasselbe gilt auch fur den miindlichen Teil des praktischen 
Sprachunterrichts. Ich will dies erlautern an seinem Kernstlick, 
der direkten Methode.

t)ber ihre Berechtigung im allgemeinen brauche ich hier 
kein Wort zu verlieren, naehdem sie durch die preufiisehen 
Richtlinien ihre amtliche Weihe erhalten hat. Aber wir diirfen 
uns nicht daruber tiiuschen, dali sie, wenn nicht eine neue 
Krise herautbeschworen werden soli, mit grofitcm piidagogischen 
Takt gehandhabt werden muli. Ubereinstimmung herrscht wohl 
iiber den Grundsatz, dali sie nur soweit anzuwenden ist, ais 
wertvolle Inhalte nicht darunter leiden. Dagegen fehlt es den 
Lehrern hiiufig an dem nStigen Verstandnis fiir die im Wesen 
der Schiilerschaft liegenden Schwierigkeiten. So wird leieht
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iibersehen, dafi die Bewegliehkeit und der Drang, sich mitzuteilen, 
durch die Pubertatsentwicklung eine oft bis zum Widerwillen 
sich steigernde AbschwEchung erfahrt, die dann auf der Ober- 
stufe selten ganz tiberwunden, ja manchmal dureh tiefer liegende 
Grlinde noch gesteigert wird. Wo eine Fremdsprache erst aui 
der Mittel- oder sogar der Oberstufe einsetzt, kann dies unter 
Umstanden zu einem fast vollstUndigen Verzicht aui den miind- 
liehen Gebrauch des Eremden Idioms dureh die Schiller zwingen. 
5 lir keine Seite des neuspraehliehen Unterrichts sind ierner die
StammeszugehOrigkeit und die sozialen VerhiUtnisse des Eltern- 
hauses von grofierer Bedeutung ais fiir die direkte Lehrmethode. 
Dies wird historisch durch die Tatsacho beleuchtet, dali die Reform- 
schule zwar in einer norddeutsehen Stadt (Altona) durch einen 
Niederhessen begriindet, aber erst in einer geistig hervorragend 
angeregten Grofistadt Mitteldeutschlands (Frankfurt a.M.) zur Bliite 
gelangt ist, dagegen inNieder-undOberdeutschland, wie allgemein 
an kleineren Orten, nur schwer Fuli gefafit hat. Schlieiilich hangt 
der Eriolg dieses Lehrverfahrens auch im hohen Mafie davon 
ab, ob wir es mit Knaben oder Madchen zu tun haben. Das 
weibliche Geschlecht eignet sich seiner ganzen korperlichen 
und geistigen Veranlagung noch mehr daiiir ais das mannliche. 
Darin wird sich auch in Zukunft nichts iindern, und wir tun 
gut, uns mit unseren Anforderungen und Urteilen auf diese nun 
elmnal vorhandenen Unterschiede einzustellen.

Wiihrend das Verhaltnis der Jugend zur Einfiibrung in den 
praktischen Gebrauch der Fremdsprache ein buntbewegtes Bild 
darbietet, iiegt die Gefahr bei der wissenscha/tlichen Seite des neu- 
sprachlichen Unterrichts mehr in einer allgemeinen Uberschatzung 
derLeistungsfahigkeitunserer Schiiler, obwohl auchhier dieAlters- 
stufen sowie die Unterschiede der Geschlechter und der soziolo- 
gischen Yoraussetzungen mitsprechen. An sich ist zwar das seit 
der Jahrhundertwende einsetzende und im letzten Jahrzehntbe- 
sonders starkbetonte Bediirfnis nach Vertiefung des Sprachunter- 
richts ais ein Fortschritt anzuerkenen. Aber der dem Deutschen im 
besonderen Mafie eigene Sinn fiir Griindliehkeit und Systematik 
hat zur Ubertreibung des gesunden Grundsatzes gefiihrt. Das 
beweisen die von den Regierungen erlassenen neuen Lehrplane 
und die an sie ankniipfenden offentlichen Erorterungen der 
einschlagigen Fragen. Da diese Bewegung uns allen vertraut 
ist, kann ich darauf verzichten, sie im einzelnen darzustellen. 
Ich will aber nieht unterlassen, wenigstens davor zu warnen,
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in der Begeisterung fur eine gute Sache die durch das Wesen 
der Dinge gezogenen Grenzen zu liberschreiten. Zunachst ein 
Wort iiber den theoretischen Sprackunłerrricht ais solchen. GewiC 
ist es ein lSbliehes Unternehmen, ihn durch geschichtliche und 
psychologische Hinweise und durch Verkniipfung mit dem schon 
vorhandenen Sprachkonnen zu vergeistigen. Aber dies Streben 
darf doeh nicht dazu verfiihren, die Schnie, und sei es auch ihre 
Oberstufe, in ein Philologisches Seminar zu verwandeln. Wenn die 
altere Generation der neuphilologischen Reformer das Wort Natur 
ais Kampfruf gegen die alte Methode gebrauehte, so wollte sie damit 
vor allen Dingen sagen, daC die Erlernung des fremden Idioms, 
genau wie die der Muttersprache, im wesentlichen kein rationaler, 
sondern ein auf Erfahrung, Einfiihlung und Obung beruhender 
Yorgang sei. Wenn schon bei den gebildeten Frauen und 
Miinnern eines Volkes die Beherrschung der Muttersprache aus 
ganz anderen Quellen ilief.lt ais aus grammatischen, sprach- 
wissenschaftlichen und etymologischen Kenntnissen, so wollen 
wir auch unserer Jugend, die doch mehr nach Bildung ais nach 
Gelehrsamkeit strebt, bei ihrer Beschiiitigung mit den Fremd- 
sprachen Umwege ersparen, die wenig Erfolg yersprechen und 
ihr die Freude an der Arbeit leicht verderben kOnnten.

Noch grdfler ais bei der Beschaftigung mit der Sprachform ist 
die Gefahr einer t)berschatzung des jugend lich en Fassungsver- 
mdgens gegeniiber den durch die Sprache vermittelten inhalt- 
lichen Werten. Davon sei nun die Rede. Eins der Kennzeichen der 
Nachkriegszeit ist der schwarmerische Glaube an die Wirkungen 
des KulturgedanJcens, und die Wellen dieser allgemeinen Stromung 
haben unser ganzes Bildungswesen iiberschwemmt. Die neuen 
preuGischen Richtlinien sind von ihm beherrscht; und so ist er 
denn auch in den neusprachlichen Unterricht eingedrungen 
und hat hier nicht nur den praktisch-wirtschaitlichen Gesichts- 
punkt, sondern auch das literarisch-aesthetische Bildungsideal 
in den Hintergrund gedrhngt. Gleichzeitig hat aber eine hef- 
tige Gegenbewegung eingesetzt, die von herrorragenden Ver- 
tretem der Wissenschaft und der Padagogik getragen wird. 
Wir sehen uns also in dieser bedeutungsyollen Frage gegen- 
wartig einem ungeldsten Problem gegeniiber. Meine Aufgabe 
kann es in diesem Zusammenhange nicht sein, das Fur und 
Wider eingehend zu erOrtern, sondern nur kurz auf die Be- 
denken aufmerksam zu machen, die gegen eine zu starkę Be- 
tonung des Kulturunterrichts sprechen. Liegt schon eine tlber-
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spannung in der hemmungslosen Zulassung bisher wenig oder 
gar nieht beriioksichtigter inoderner Fremdsprachen in unsere 
hbheren Scbulen, und sei es auch nur in Gestalt wahlfreien Unter- 
richts, so geniigt ein Hinweis auf die fast uniibersehbare Masse 
von Schulausgaben franzosiseher und englischer Werke und 
von popularen Schriiten iiber Geschichte und Gegenwartskultur 
dieser V01ker, um das Gespenst der stoiilichen Uberhiirdung 
unserer Jugend in greiibare NJibe zu riieken. Ein wegen 
seiner moralischen Nebenwirkungen noch scblimmerer Mifistand 
ist die yeririihte Bescbaitigung mit scbweren politiscben, wirt- 
schaitlichen und weltanschaulichen Pragen, iiir die der jugend- 
liche Geist noch nicht reif ist. Endlick witre es tief zu bekiagen, 
wenn durch die Bevorzugung kulturkundlicher Werke die bis
her im Vordergrund des Interesses stehende schone Literatur 
yernachlassigt oder wenn gar die Lektiire der iiber Zeit und 
Raum hinausragenden Kunstschdpiungen des fremden Yolkes 
iiir die Gewinnung lculturhistorischer Kenntnisse ausgebeutet 
wiirde.

Nachdem im vorstehenden die Jugend hinsichtlich ihrer 
Eignung iiir den neusprachliehen Unterricht zu Worte gekommen 
ist, wollen wir uns nun dariiber klar werden, welche SchranJcen 
den Lehrern durch ihr eigenes Wesen und durch ihr Yerhaltnis zur 
Umwelt gesetzt sind.

Ich bespreche zuerst die durch die persSnliche Veranlagung 
gezogenen Grenzen. W&hrend diese bei den Schiilern eine 
gegebene Grbfie ist, da sie ja doch in der Regel keine Wahl 
haben, ob sie an diesem Lehrgegenstande teilnehmen wollen 
oder nieht, konnen von den Lehrern die iiir den neusprach- 
lichen Unterricht wenig veranlagten Persbnlichkeiten vonvorn- 
herein ausgeschaltet werden. Wie die Eriahrung lehrt, ist dies 
aber bisher durchaus nicht in dem wiinschenswerten Mafie ge- 
schehen, wodurch sich ein wesentlicher Teil des Mifierfolges 
dieses Unterrichtsiaches erklart. Wir sehen zwar, wie heute 
Innungen und Fabriken kaum noch Lehrlinge aufnehmen, ohne 
sie aui ihre Eignung griindlich untersucht zu haben. Aui 
geistigem Gebiete dagegen besehrankt sich die Berufsberatmg Jj 
iast aui die mit der Wahl yerlcniipiten wirtschaitlichen Fragen. ' 
Unsere Universt&ten sind gezwungen, jeden, der die Reiie- 
priiiung bestanden hat, zu beliebigen Studien, und damit auch 
zu dem der neueren Philologie, zuzulassen, mogen seine Kennt
nisse in den modernen Sprachen auch noch so diiritig sein,



ganz zu schweigen von den sonst zu erfiillenden Vorbedingungen 
eines erfolgreichen Studiums. So lange dies nicht ge&ndert ist, 
sollte wenigstens die Schule alles tun, was in ibrer Maeht steht, 
um durch Beratung und Warnung ungeeignete Elemente von 
diesem Fach abzuschrecken; und die Universit&tslehrer miiflten, 
wenn es ihnen nicht gelingt, die nun einmal in diese Lauf- 
bahn eingetretenen Studenten von der Aussichtslosigkeit ihres 
Beginnens zn iiberzeugen, durch die Hohe der Priifungs- 
anforderungen die Unfahigen ausscheiden. So verschiedenartig 
auch die neusprachlichen Lehrer je naeh ihrer Veranlagung 
ihren Ber uf auffassen mogen, so sind doch an jeden von ihnen 
gewisse Mindestanforderungen zu stel len. Diese Voraussetzungen 
sind entsprechend dem dreifachen Ziel des Unterrichts: Die auf 
natiirlicher Beschaffenheit der korperlichen Organe und geistiger 
Einstellung beruhende F&higkeit, sich auf direktem Wege auf- 
nehmend und wiedergebend leicht in eine lebende Sprache 
hineinzufinden, ferner die Neigung, sich mit sprachwissenschaft- 
lichen und literarischen Problemen zu befassen, und endlich 
die notige Weite des Gesichtskreises, um ein anderes Volk zu 
yerstehen und zum eigenen in das richtige Verhaitnis zu setzen. 
Eine an diese Vorbedingungen ankniipfende Berufsberatung 
ihres Nachwuchses ist eine Zukunftsforderung der Neu- 
philologen.

Wenn es nun aber auch gelingen mag, durch gewissenhafte 
Auslese und im Anschlut) daran durch eine sorgfaltige wissen- 
schaftliehe und padagogisch-didaktische Ausbildung ein groCeres 
GleichmaB guter Leistungen in den hoheren Schulen zu erzielen, 
so bleibt doch bei den Lehrern der neueren Sprachen eine 
Reihe yon Hemmungen bestehen, die durch verniinftige Mafi- 
nahmen wohl abgeschwiicht, aber niemals ganz beseitigt werden 
konnen. Soweit sie durch ihre eigene Wesenheit bestimmt sind, 
flieBen sie aus denselben Quellen wie bei den Schillera. So wirkt 
die Stammeszugehóriglceit und der damit zusammenhlingende 
Dialekt nicht nur bestimmend auf die Fahigkeit ein, die 
fremde Sprache lautrein aufzunehmen und wiederzugeben, 
sondern von ihr hiingt auch die ganze Art der Gestaltung des 
praktischen Sprachunterrichts ab. Man braucht nur an die Ab- 
neigung des Durchschnittsengliinders, sich in ein fremdes Idiom 
einzuleben, zu denken, um zu yerstehen, dafi auch die stamm- 
yerwandten Niederdeutschen iihnliche innere Widerstiinde zu 
iiberwinden haben. Am meisten eignen sich trotz starker
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phonetischer Scłiwierigkeiten die Bewohner der mitteldeutschen 
Gebiete Siir die erfolgreiehe Anwendung der direkten Methode, 
weil sie das dafiir unbedingt erforderliche Temperament 
und die nćitige geistige Regsamkeit aufbringen, wiihrend die 
siiddeutschen St&mme wiederum zu stark erdgebunden sind, um 
sich in dem iremden Element hingebend und frei zu bewegen. 
Eine nach diesem Gesichtspunkt aufgestellte Statistik wiirde 
wahrscheinlich ergeben, dafi Mitteldeutsehland weit mehr Neu- 
philologen hervorbringt ais der Norden, und auch wobl der 
Siiden. Kicht so tiefgehend, aber immerhin nocb bedeutsam 
genug ist der Einflufi der sozialen Verhaltnisse aui die Eignung 
fiirunseren Beru!. Wenn auch das eigentliche Talent unabhiingig 
ist von Herkunft und Stand, so finden sich doeh gerade die 
Eigenschaften, die Siir den Lehrer der neueren Fremdsprachen 
unentbehrlich sind, niimlich: Aufgeschlossenheit der Sinne, 
Gewandtbeit und Beweglichkeit, Weite der Interessen leichter 
in den Familien mit vererbter Kultur, wiihrend andererseits 
materieller Besitz auch die erwiinschte MSglichkeit gibt, dureh 
Anschafiung der notigen Ililfsmittel und dureh Iieisen seine 
Berufsbildung zu vertiefen. Der dritte iiir Art und HShe der 
Leistung bestimmende Grund ist die Geschlechtszugehdrigkeii. 
Ihre Wirkung ist einschneidender ais die der beiden zuerst ge- 
nannten Ursachen, ja man kann wohl sagen, dafi sie geradezu 
zwei verschiedene Typen, den wissenschaitlieh-theoretischen und 
den asthetiseh-praktisclien, hervorbringt, die sich zwar nicht 
in jedem ihrer Vertreter klar und ungemischt ausdriicken, aber 
doeh, wenn man die Durchsehnittsleistung ansieht, deutlich 
erkennbar sind. Ais Beweis Siir die Sonderbegabung der 
Miinner verweise ich daraui, dafi die Neuphilologie ais Wissen- 
schait im wesentlichen ihr Werk ist, und dafi sie auch fast die 
gesamte Schulbuehliteratur, mit Einschlufi der Siir die M&dehen 
bestimmten, gescha!!en haben. Im Einklang damit steht inder 
Unterrichtspraxis die stiirkere Anlage und Neigung der Lehrer 
zum Systematischen, Historischen und Philosophisehen. Ais 
negativer Ausgleich fur diese Tiefenwirkung ist der Mangelan 
Geschiek im miindlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache 
und ein geringeres YerstSndnis Siir die kiinstlerische Seite des 
Schrifttums und die Gemiitswerte der fremden Kultur anzusehen. 
Die Frau dagegen ist dureh ihren Sinn Siir Klang, Rhythmus und 
Stil, dureh ihre Lebhaftigkeit und Mitteilsamkeit die geborene 
Yertreterin der direkten Methode. Ihr hat aber auch natiirliche



Veranlagung im besonderen Maile die Gabe verliehen, die von 
ihr intuitiy erfafiten hsthetischen Werte der Texte den mit ihr 
gleiehgestimmten Scbiilerinnen zu yermitteln und ihnen das 
fremde Volkstum gefiihlsmafiig nabe zu bringen. Daiiir miissen 
wir nun die Sehwachen der weibliehen Eigenart in Kau! nehmon. 
Da es den Frauen, von riihmlichen Ausnahmen abgesehen, trotz 
aller gelehrten Kenntnisse nicht gegeben ist, schopferisch an der 
Forschung mitzuarbeiten, so kbnnen sie auch im Sprach- und 
Sacbunterrieht wissenschaftlich nicht so in die Tiefe fiihren und 
darum auch nicht so stark aui die in ihren Zoglingen 
schlummernden produktiven Krftfte einwirken, wie der Durch- 
schnitt ihrer miinnlichen Amtsgenossen. Gliicklich die Schulen, 
an denen M&nner und Frauen nebeneinander wirken und sich 
in ihrer Tiitigkeit gegenseitig erg&nzen.

Wenn Deutschland noch in derselben Lagę wiire, wie in 
der Vorkriegszeit, so konnte ich hier die Schilderung der an 
der Person der Lehrer haftenden Schwierigkeiten abbreehen, 
aber in den letzten zwolf Jahren sind ihnen, von aufien kommend, 
weitere Hemmnisse erwachsen, die zwar an sich nicht so folgen- 
sehwer sind wie die inneren, aber urn ihrer Sinnwidrigkeit willen 
doppelt schwer empfunden werden. Da sie ofien zutage iiegen, 
so kann ihre Darstellung hier kurz sein. Das erste ist die 
Uberburdung. Diese hat schon vor einem Menschenalter mit dem 
Anwachsen des Einflusses der neuphiJologischen Keformer ein- 
gesetzt, ist aber in PreuCen erst in unseren Tagen durch das 
ungliickliche Zusammentreffen der Erneuerung des gesamten 
Sckulwesens mit dem wirtschaftlichen Tiefstand zu einer wirk- 
liclien Gefahr fur die Arbeitskraft und -freudigkeit der Lehrer- 
scliaft geworden. Ihre giinzliehe Beseitigung darf daher auch 
nur von einer Besserung der aufieren Yerhaitnisse des ganzen 
Volkes erwartet werden. Zur Milderung der Gberbiirdung 
konnen aber schon jetzt die Lehrer selbst dadurch beitragen, 
dafi sie die oben geschilderten Leistungsgrenzen klar erkennen 
und ihre Anspriiche an sich und ihre Schiller darauf einstellen. 
Von den sonstigen Erleichterungen, die ein grbfieres Entgegen- 
kommen der Landesregierungen und Stadtyerwaltungen wohl 
schaffen konnte, scheint mir die wichtigste die Herabsetzung 
der Kiassenfreąuenzen zu sein, da es in der Tat auch bei groISter 
Okonomie der KrSJte unmoglich ist, den Anforderungen der 
neuen LehrplSne an die Lehrer der iebenden Fremdsprachen 
gerecht zu werden, wenn in die unteren Klassen bis zu 55,
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in die mittleren bis zu 44 und in die oberen bis zn 33 Schiilern 
aufgenommen werden diirfen.

Der zweite, in seinen Wirkungen noch weit schlimmere, 
SuBere Notstand ist der ais Kriegsfolge eingetretene Abschlufl 
vom Auslande. Man muB sieh die idealen Verhaltnisse, die vor 
dem Kriege in dem Verkehr der deutsehen Neupliilologen nament- 
lich mit den Liindern franzOsischer und englischer Zunge 
herrschten, vor Augen halten, um die ganze GroBe des Verlustes 
zu erkennen. Es ist keine Obertreibung, wenn man behauptet, 
daB ein langerer und wiederholter Auienthalt im Auslande heute 
zu den Lebensnotwendigkeiten ftir jeden Lehrer der neueren 
Sprachen gehOrt, obne den er die Pflichten seines Berufes nicht 
erfiillen kann. Dabei handelt es sieh nicht in erster Linie um 
das von ihm yerlangte SpraehkOnnen, sondern mehr noch um 
die Kenntnis der Einrichtungen, Sitten und geistigen Stromungen 
des fremden Volkes, die nur an Ort und Stelle erworben werden 
kann. So schmerzlich dieser Zustand fur die gegenwlirtige 
Generation aber auch ist, so diirfen wir doch nicht vergessen, 
dafi er einmal iiberwunden werden wird. Eine vollige Ausheilung 
des Risses, der uns heute noch gerade von den fur unsere 
Kulturentwicklung entscheidenden Liindern trennt, wird freilich 
erst eine ferne Zukunft bringen. Aber wir sind doch schon 
auf dem Wege der Besserung, und ich will damit schlieflen, an- 
zudeuten, was in der Zeit naeh Beendigung des Krieges schon 
geschehen ist, und was gegenwartig geschehen sollte, um die 
Verbindung mit dem Auslande wieder herzustelten. Es liegt 
nun nicht etwa so, daB nur die Abneigung unserer ehemaligen 
Gegner ihrem Verkehr mit den deutsehen Menschen hindernd 
im Wege stiinde, auch von diesen selbst haben nicht wenige 
starkę innere WiderstSnde zu iiberwinden, wenn sie sieh bereit 
finden sollen, von neuem die Faden mit den Vorkriegsfreunden 
anzukniipfen oder gar den ersten Schritt in das ihnen noch ganz 
unbekannte Land zu wagen. Die Zahl derer, die sieh dazu 
entschlieflen, hat jedoch erfreulicherweise nach Kriegsende von 
Jahr zu Jahr zugenommen, und es ist zu erwarten, daB gerade 
die Tagungen der deutsehen Neuphilologenschaft, die von jeher 
die Grofidenkenden aus allen Kulturv01kern im Herzen Europas 
zusammengefiihrt haben, dazu beitragen, den Zaghaften Mut 
einzuflOBen. Ist nun der Wille zu einer Studienreise vorhanden, 
so sind damit allerdings in der Regel noch nicht alle Hinder- 
nisse aus dem Wege geraumt, da es den meisten Studenten
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und Lehrern an den notigen Mitteln fehlt, um die hohen Kosten 
ganz aus Eignem zu bestreiten. Um so mehr Anerkennung 
verdienen die Regierungen und Stadtverwaltungen, welcbe trotz 
aller wirtschaftlichen N8te in richtiger Erkenntnis der Wiehtig- 
keit der Aufgabe sehon jetzt, wenn aueh beseheidene, Opfer 
bringen, um .j akr lich einer Anzahl von Neuphilologen die er- 
sehnte Reise ins Ausland zu ermoglichen. In Erg&nzung dieser 
geldliehen Beihilfe hat das preufiische Unterrichtsministerium 
neuerdings bei ailen Provinzialschulkoliegien Beratungsstellen 
iiir die Auslandsfahrer eingerichtet, die sich in der kurzeń Zeit 
ibres Bestehens sehon ais iiberaus segensreich erwiesen haben, 
und endlieh werden durch Vermittlung des Auswhrtigen Amtes 
die diplomatischen Vertreter Deutschlands angewiesen, sieli der 
zu Studienzweeken in dem fremden Lande weilenden Deutschen, 
die sich bei ihnen vorstellen mtissen, in ganz besonderem Mafie 
anzunehmen. Beides sind sehr wertvolle Verbesserungen gegen 
friihere Zeiten, in denen der lernbediirftige Student und Lehrer 
vor dem Antritt der Reise sowohl wie wiihrend des Aufenthalts 
im Auslande ganz au! sich selbst angewiesen war. Es bleibt 
nur noch die grofle Frage, wie das iremde Volk die deutschen 
Frauen und MSnner, die zu ihm kommen, aufnehmen wird. Eine 
Antwort daraui kann heute nur zogernd und bruchstuekartig 
gegeben werden. Wie viele von denen, die nach dem Kriege 
draufien waren, bezeugen, sind sie von den unteren Bev51kerungs- 
sehichten durchweg hoflich und sogar mit freundlichem Ent- 
gegenkommen behandelt worden, was nur den wunder nimmt, 
der die Volksseele nicht kennt. Ais die zweite Hafi und Feind- 
schaft iiberwindende Macht hat sich die Religion erwiesen, 
weniger freilich bei den Vertretern strengen Kirchentums ais 
in den Kreisen weitherziger und sozial gerichteter Frommigkeit. 
Fiir diesen Freundschaftsdienst sind wir ihnen ebenso dankbar, 
wie fiir die Unterstiitzung, die sie in der grbfiten Notzeit den 
Kranken und Hilfsbediirftigen unseres Yolkes gewiihrt haben. 
Und wo bleiben, so schliefie ich, die Gelehrten, wo die Erzieher 
jenseits der Grenzen, die doch mit uns deutschen Universit&ts- 
professoren und Jugendbildnern demselben Ziele, derAufrichtung 
des geistigen V51kerbundes, zustreben? Mochten auch sie, und 
mit ihnen wir selbst, bald wieder von der festen Ueberzeugung 
durchdrungen sein, dafi das echte und dauernde Gliiek der 
Menschheit nur in der Gemeinschaft ruht.

Cassel. H ans B orbein .
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DIE AUSWERTUNG DER SPANISCHEN LITERATUR 
FUR DEN UNTERRICHT.

Bei der Griindung der spanischen Sektion in Niirnberg 
(1922) war unser Hauptziel, alle veri'iigbaren Kr&fte zusammen- 
zufassen, um moglichst bald die Vorbedingungen fiir einen dem 
librigen Fremdsprachenunterricht gleiehwertigen spanischen 
Unterricht zu schaffen. Eine Kommission wurde gewhhlt, die 
Siir eine schnelle und planmSJBige Beschaffung des Unterrichts- 
materials sorgen sollte. Diese Kommission hat wohl mit Rat 
und Tat mitgewirkt an der schnellen Herstellung des Lehr- 
materials, aber eine Plamnafiigkeit in der Publikationstatigkeit 
ist nicht gelungen. Das ist aber nicht ihre Schuld. Der Grund 
dafiir ist vielmehr in dem Umstand zu suchen, dafi heute eigent- 
licli niemand weifi, welches die Zukunft des spanischen Unter- 
richts in Deutschland sein wird, da einzelne Lander, namentlich 
Preufien, sich noch nicht dazu haben entschliefien kOnnen, den 
spanischen Unterricht in grofierem Umfange einzufiihren. So 
sind die neu herausgegebenen Lehrbiicher und Texte meist so 
gehalten, dafi sie sowohl fiir den auf der Unter- resp. Mittelstufe 
beginnenden obligatorischen Unterricht, wie auch fiir den frei- 
willigen Zusatzunterricht auf der Oberstufe benutzt werden 
sollen. Das ist natiirlich ein Ding der Unmoglichkeit. Man 
kann einem Obersekundaner nicht zumuten, die Elemente des 
Spanischen an Texten zu iiben, die fiir die Unterstufe passend 
sind, anders miissen die Lesestticke eines Primaners sein, je 
nachdem ob er im zweiten Jahr freiwillig oder im fiinften Jahr 
obligatorisch spanisch treibt. Wir hoffen aber doch wohl alle, 
dafi bald eine einheitliche Regelung erfolgen wird und dafi sich 
ebenso wie in England und Frankreich auch bei uns die Er- 
kenntnis durchsetzt, dafi der Zusatzunterricht auf der Oberstufe 
ohne grofien Wert ist und dafi, wenn eine Spraehe auf der 
hoheren Schule getrieben werden soli, sie nur griindlich, 
d. h. ais obligatorischer Unterricht, meistens wohl ais zweite 
Fremdsprache getrieben werden mufi. Die Publikationstatigkeit 
sollte sich schon jetzt allgemein auf dieses Ziel einstellen.

Wie ist die spanische Literatur fiir den Unterricht 
auszuwerten?

Es mag gewagt erscheinen, eine bestimmte Auswahl aus 
den Werken der spanischen Literatur tref fen zu wollen, gerade 
jetzt, wo dureh den Begriff der Kulturkunde der neusprachliche

18*



Unterricht eine Neuorientierung erfahrt. Aber wegen der Not- 
wendigkeit, bald einen ausfiihrlicben Lehrplan aufzustellen, ist 
es erwiinscht, daB wir uns einmal Klarheit dariiber verschaffen, 
was wir den Schiilern zum Lesen vorsetzen wollen. Zudem haben 
die Franzosen gerade einen neuen Lehrplan herausgebracht, der 
uns ganz niitzlich sein kann, weil sie ja schon iiber jahrzehnte- 
lange Erfahrungen auf diesem Gebiete verfiigen. Befiirchten 
Sie nun nieht, daB ich Ihnen hier einen nach Klassen geord- 
neten Lektiirekanon nach der Art des franzbsisehen vorlegen 
will. Ich bin durchaus daiiir, daB dem Lehrer volle Freiheit 
gegeben wird fiir die Auswahl seiner Lekttire, und ich halte 
es fiir erwiinscht, daB ihm fiir die Auswahl recht viele Texte zur 
Verfiigung stehen. Jeder Lehrer des Spanischen weiB, daB wir 
schon heute eine ziemliche Anzahl von Schultexten haben, sind 
doch trotz der geringen Anzahl von Hispanisten bei uns seit 
dem Krieg schon mehr ais 50 neue Schulausgaben erschienen. 
Aber wir wissen auch, daB nach allen Seiten hin noch Liicken 
sind, daB man vergeblich nach Texten fiir Mittelklassen (sowie 
nach Klassikern) sucht, und daB man sich oft mit Ausgaben be- 
helfen mufi, die nicht fiir Schulzwecke bestimmt sind. Aber 
auch in den anderen Klassen ist der Lehrer noch weit entfernt, 
fiir seinen Geschmaek und fiir seine Sehiiler das Passende zu 
finden.

Ich deutete schon eben an, daB durch die Kulturkunde 
unsere Schullektiire stark beeinfluBt wird, wird sie doch von 
den Kulturkundlern in den Mittelpunkt aller ihrer Betraehtungen 
gestellt. Sie finden, daB sowohl bei Hiibner: Die englische 
Lektiire im Rahmen eines kulturkundlichen Unterrichts, wie bei 
Schoen: Sinn und Form einer Kulturkunde im franz. Unterricht, 
die Deduktionen im 6. Kapitel hinauslaufen auf die Frage: Was 
ist zu lesen? Wir werden uns die dort gegebenen An- 
deutungen zunutze machen, aber die Textauswahl wiirde ein- 
seitig und unvollstandig werden, wollten wir sie nur unter diesem 
Gesichtspunkt treffen.

W elch e  G esich tsp u n k te kom m en iiberh aup t fiir d ie  
A usw ahl in B etrach t?

1. Was den kulturkundlichen Standpunkt angeht, so bin ich 
durchaus der Meinung, man solle bei der Frage, ob ein Werk fiir 
eine Schulausgabe geeignet ist, auch darauf achten, ob es uns 
eine Anschauung von einer oder mehreren charakteristischen
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Seiten des fremden Yolkstums vermitteln kann. Dafi dieser 
knlturkundliehe Standpunkt metr und mehr zur Geltung kommt, 
kOnnen Sie aus den franzOsischen Lekrplanen ersehen, die 
einem inethodischen Kulturunterricht, allerdings in bescheidenem 
Umfange, das Wort reden.

2. Aber dieser Standpunkt dar! nicht allein maOgebend sein. 
Gerade so gut wie der Sehiiler im Englischen Shakespeare 
lesen mufi, nicht etwa weil man an ihm den „englischen 
Menschen studieren kann, sondern weil seine Bedeutung weit 
iiber den Kreis der Englischsprechenden hinausragt, genau so 
gut miissen im Spanischen Cervantes und Calderón gelesen 
werden, weil sie Gemeingut aller Gebildeten geworden sind. 
Gro Li e Werke der klassischen Diehter haben urn ihrer selbst 
willen Anspruch daraui, im Unterrieht yerwertet zu werden. 
Nur die geringe Stundenzahl entschuldigt es meines Erachtens, 
daO bislang im Unterrieht im Deutschen diese Autoren nicht 
behandelt wurden, und ich hoffe, dali bei uns in Zukunit auch 
der nicht spanischtreibende Schiller, wie mit Shakespeare und 
Dante, so auch mit Cervantes und Calderón bekannt gemacht 
wird, wie das auch in Frankreich im franzósischen Unterrieht 
geschieht.

3. Ein weiterer Gesichtspunkt ist: Wieweit soli man in 
der Literaturgeschichte zuriickgehen bei der Auswahl? Im 
Franzósischen heiLSt es ja, dali der Schiller die Hauptwerke der 
letzten drei Jahrhunderte kennen lernen soli. Im Spanischen 
wird man weiter zuriickgehen miissen, weil die grofie Zeit 
um die Wende des 16./17. Jahrhunderts liegt. Dafiir failt das 
18. Jahrhundert so gut wie ganz fort.

4. Welche Literaturgattungen sołlen getrieben werden?
Wenn auch wie in den anderen Fremdsprachen die Prosa

die vorherrschende Lektiire sein wird, so mufi doch im 
Spanischen mehr ais im Englischen die Dramatik, mehr ais im 
FranzOsischen die Lyrik betont werden. Die Lektiire zusammen- 
hlingender Gesehichtswerke wird im Spanischen eine geringere 
Rolle spielen ais im Englischen und FranzOsischen. An ihre 
Stelle tritt der Essay.

5. Die religiOse Literatur gehOrt unbedingt mit in den 
Bereich der Lektiire. Wir diirfen nicht mehr davor Halt machen 
wie das offenbar aus Riicksicht auf anders denkende Leser in 
dem Lesebuch von Arteaga geschieht. Das wiire vom kultur- 
kundlichen Standpunkte aus eine Unterlassungssiinde.



6. Die amerikanische Literatur wird zuniichst noeh das 
Stiefkind bleiben, da in Deutschland kaum Hispanisten sind, 
die sie kennen. Immerhin konnen die zum Teil schon er- 
schienenen, zum Teil nocb in Bearbeitung beiindlichen aus- 
gewahlten Texte aus Ugarte, Sarmiento, Ricardo Palma, Blaneo- 
Fombona, Ruben Dario unsern Schulern von dem Leben und 
Treiben driiben eine Anschauung yermitteln. Aber gerade das 
Wichtigste, was wir von Amerika erwarten, namlich Werke, 
die aus einem ganz anderen Geist heraus geboren sind, Werke, 
die uns einen Bliek iiber den engen europ&ischen Horizont 
hinaus yermitteln, die werden wir erst bei niiherer Bekannt- 
schaft mit der amerikaniscken Literatur bekommen. Bei der 
Wiehtigkeit, die Zeitungen und Zeitschriften driiben haben, 
werden diese auich 1'iir unseren Unterricht auszunutzen sein.
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Keine Literatur scheint mir fur eine k u ltu rk u n d lich e  
A u sw ertu n g  so geeignet wie die spanische. Ist doch das 
spanische Volkstum von dem der anderen westeuropaischen 
Volker so yerschieden, dali man das Wort gepragt hat: Jenseits 
der Pyrenilen beginnt Afrika. Wenn dieses Wort auch arg 
iibertrieben ist, so braucht man doch nur oberfl&chlich das 
spanische Volkstum zu studieren, um sogleich iiberall besondere 
Strukturmerkmale festzustelleni Und wenn die Kulturkuude 
fordert, dali der Schiller durch die Beschiiftigung mit dem 
fremden Volkstum sich und seines Volkes Eigenart besser 
kennen lernen soli, dann scheint mir dasjenige Volkstum fur 
den Unterricht das geeignetste zu sein, das mit dem unsrigen 
den grOflten Kontrast bildet. Ein ahnlicher Gedanke wurde 
schon in Niirnberg von Vossler ausgesprochen. Gerade das 
Fremdartige, die Wesensverschiedenheit hat uns schon einmal 
zur Beschiiftigung mit spanischer Literatur gefiihrt, zur Zeit 
der Romantiker. In der Literatur des einst maehtigsten Volkes 
der Spanier fanden sie, was sie suchten, das AuCerordentliche, 
Menschen von einer beson dereń Art, Ereignisse, die der Welt 
ein anderes Aussehen gegeben haben. Es ist erstaunlieh, wie 
tief die Romantiker mit ihren mangelhaften Mitteln sich schon 
in das fremde Wesen yersenkt haben. Fur uns heute ist das 
viel leichter. Seit der Zeit der Romantiker hat Spanien eine 
schwere Krankheit durchzumachen gehabt. Der Biirgerkrieg 
tobte im Lande und liefl es durch Jahrzehnte nicht zur Ruhe 
koinmen. Immer weiter sank das Land hinab. Gegen Ende
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des Jahrhunderts sprach man allgemein von der Decadencia. 
Die Niederlage von 98 war weiter keine Uberraschung. Erst 
jetzt beginnt man allmahlieh, wieder hoffnungsvoll der Zukunft 
des Landes in Verbindung mit den Tochterstaaten entgegen zu 
sehen. Die lange Krisis nun hat eine grofie Zabl von Werken 
und Schriften hervorgebracht, die, weił sie die Krankheit des 
Volkskt3rpers erklaren wollen, uns Auslhndem ein vorziigliches 
Mittel an die Hand geben, das heutige spanische Volk zu 
studieren. Ich brauche nur die Titel einiger Essays anzugeben, 
und Sie werden sogleieh ihre Wiehtigkeit itLr unsere Zwecke 
erkennen: Ganivet, Idearium Espafiol, Azorin, El Alma Castellana: 
Los Pueblos, Ensayos sobre la vida provinciana, Unamuno: En 
torno al Gasticismo, Salaverria: Vieja Espafia, und neuerdings 
Ortega y  Gasset: Espana Invertebrada. Noch deutlicher tritt 
die Wiehtigkeit dieser Schrilten in kulturkundlieher Beziehung 
hervor, wenn ich auis Geratewohl aus den Essays einige Punkte 
herausgreife:

Kapiteliiberschrilten aus Unamuno: El individualismo espafiol, 
Sobre la europeización, La crisis del patriotismo espafiol, Sobre 
el marasmo actual, La Patria y  el ejercito, La religión y  la 
patria.

Einzelne Punkte aus Ganivet: Instinto de insubordinación, 
Espiritu juridico independiente, Espiritu guerrillero, Desprecio 
del trabajo manuał, Abulia.

Diese Charakteristiken liefien sich aus den Essays der an- 
gefiihrten wie einer ganzen Zahl anderer Sehriitsteller so ver- 
mehren, dafi wir mit ihnen mehrere Bandę fullen wiirden. Fast 
alle modernen spanischen Autoren haben Beitriige zur Kultur- 
kunde in Form von Essays geliefert. Aber es sind nlcht nur 
die Esays in Betracht zu ziehen, sondern auch alle anderen 
Literaturgattungen; namentlich der Roman, der in der heutigen 
spanischen Literatur eine so bedeutende Rolłe spielt, kann eine 
grofie Ausbeute zur Kulturkunde liefern. In der Tat verleehten 
die modernen spanischen Sehriitsteller ihre Thesen ebenso haulig 
im Roman wie im Essay. Wie wichtig der Roman in kultur- 
kundlicher Beziehung ist, werden Sie ersehen aus dem Prospekt 
der im Erscheinen begrilfenen „Einftihrung in die spanische 
Kulturkunde" von Wacker. Schon in dieser ersten Einfiihrung 
finden Sie Proben aus allen bedeutenderen Autoren der Neu- 
zeit: Valera, Galdós, Azorin, Valle-Incldn, Pereda, Baroja, 
Blasco Ibafiez, Palacio Yaldós Unamuno, Ortega y  Gasset. Wie



leicht es wiire, diese erste Einflihrung nach allen Seiten hin zu 
erghnzen und zu vervollst&ndigen, daftir mogen einige Beispiele 
gegeben werden: z. B. zu dem ersten Punkt im Wackerschen 
Buch, dem Hidalgotum (nach Azorins „Un IIidalgo“ zur 
Illustration des Idealismus des Spaniers), kann herangezogen 
werden: Casta de Hidalgos (Ricardo León), Mayorazgo de Labraz 
(Pio Baroja), Los Pazos de Ulloa (Pardo Bazan), Don Gonzalo 
Gonziilez de la Gonzalera (Pereda). Das Kapitel „Patriotismo“ 
(welches an Ortegas Kapitel „Los dos patriotismos“ veran- 
schaulieht wird), kann man weiter ausiiihren durch Heran- 
ziehung von Galdós’ Romanen aus den Franzosenkriegen, 
Bailen, Zaragoza, Trafalgar, durch Alarcóns Carbonero-Alcalde, 
aus Azorins Hora de Espafia (Kap. La Gloria, Patria morał), 
durch Salaverrias Vieja Espafia, u. a.

So lllflt sich aus den modernen Autoren das spanische 
Volkstum yielseitig beleuchten. Dazu kommt noch eine 
andere grofie Gruppe. Spanien ist ein sehr verkehrsarmes 
Land, daher bot es die giinstigsten Vorbedingungen flir die 
Bewegung der Costumbristas und Regionalistas. Der Norden 
kennt den Siiden nicht, der Westen nicht den Osten, und so 
sehen wir seit den Zeiten der Fernin Caballero die Schriftsteller 
emsig bemiiht, ihre eigene Gegend mit ihren Sitten und Ge- 
brauehen dem iibrigen Spanien vorzufiihren. Seit Caballeros 
Gaviota (1849) sind bis heute soviel Romanę und Abhandlungen 
dieser Art erschienen, man denke z. B. nur an die Escenas 
andaluzas (Estebanez Calderón), Escenas montafiesas (Pereda), 
Escenas matritenses (Mensonero Romanos), Pefias arriba (Pereda), 
Aldea perdida (Palacio Valdćs), La Alpujarra (Alarcón), dali wir 
uns leicht anschauliehe Bilder verschaffen konnen von der 
GroBstadt wie von dem verlassenen Gebirgsdorf.

Aber trotz der Vielseitigkeit der literarischen Zeugnisse 
wiirden wir das Volkstum des Spaniers doeh immer nur unvoll- 
kommen darstellen, und wir mussen auf Vollstiindigkeit ver- 
zichten. Spanien ist wegen seiner Geschichte, seiner landschait- 
łichen und volkischen Zusammensetzung viel buntscheckiger, 
die Gegenshtze zwischen Nord und Siid, zwischen Gebirge und 
Ebene sind viel grofier, ais man gemeinhin denkt. Und ebenso 
mannigfach ist auch das Volkstum. Mit den drei Faktoren, die 
die Eigenart der spanischen Literatur ausmachen sollen, nam- 
lich der nationalen Notę, dem demokratischen Sinn, dem 
Realismus kommt man daher nicht 'aus. Dem Realismus steht
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doch ein starker Idealismus gegeniiber, der sich in den ver- 
schiedensten Formen auswirkt (Don Quijote, Loyola, Fanatismus). 
Wie will man es f er ner erkiaren, dal.S aus einem stark demo- 
kratischen Volke das Dogma von der Uniehlbarkeit des Konigs 
in der klassischen Zeit, der falsche Glanz des absolutistischen 
Herrschertums ausgegangen ist? Und was vielleicht aui das 
Kastiliertum zutrifft, gilt durchaus noeb nieht von den iibrigen 
Teilen, in denen man kastiliseh spricht. In Spanien herrscht 
wie in der Landschaft so auch unter den einzelnen Yolksteilen 
eine grofie Heterogeneitat, wie Azorin sich ausdriickt. Schon 
C&novas del Castillo schrieb, daO jeder Landesteil trotz seines 
Aufgehens im Nationalstaat so blieb, wie er vorher war, dafi 
er seine eigenen Sitten, Gesetze, Traditionen, seinen eigenen 
Charakter bewahrte. Neben dieser Heterogeneitat heben die 
Spanier noch den Dualismus in ihrem Nationalcharakter hervor. 
Den eben erwiihnten Widerspruch zwischen Idealismus und 
Realismus erkiaren sie aus ihrer dualistischen Veranlagung. 
Jeder Spanier fiihlt in sich die Yereinigung eines Idealisten 
und eines Realisten. Der Spanier ist Don Quijote und Sancho 
in einer Person, Don Quijote ist die eine Seite im Wesen des 
Cervantes, Sancho die andere. Warurn wurde der Gracioso die 
stehende Figur im klassischen Drama? Weil der Dichter den 
Gegenpart seines Helden brauchte, der uns die Dualitat des 
spanischen Wesens darstellen soli.

Diesen Dualismus wird der Kultur kun dler herausarbeiten 
miissen. Das kann nur durch vielseitige Lektiire geschehen. 
Es werden deswegen gerade im spanischen Unterricht kultur- 
kundliche Heite ein Erfolg sein, die eine Mannigfaltigkeit der 
Lektiire ermOglichen. Dabei wird man bei der Auswahl vor- 
sichtig sein miissen. Sonst l&uft man Gefahr, ein ialsches 
Bild der Spanier zu zeichnen. Einige der angeiiihrten Autoren 
sehen sieher zu schwarz, andere zu rosig.

Ein weiterer Gesichtspunkt war der: W ie w e it s o li  man 
in der L itera tu r g esch ich te  zu riick geh en ?  D. li. vor 
allem: Was soli aus der Edad de Oro gelesen werden? Im 
Spanischen muB die iiltere Zeit besonders beriicksichtigt werden, 
nicht etwa weil, wie Unkundige behaupten, Spanien seitdem 
nichts Bedeutendes hervorgebracht hat, sondern weil das Siglo 
de Oro mit seinen letzten Nachwirkungen bis in die Jetztzeit 
hineinragt. Ohne Kenntnis des Cervantes und namentlich des 
Don Quijote bleibt ein grofier Teil der modernen Literatur un-



verst;indlich. Auf Schritt und Tritt findet man bei modemen 
Autoren Zitate, Vergleiche, Erinnerungen an den Quijote. 
Und schon die vielen Werke, in denen moderne Autoren sich 
mit dem Quijote auseinandersetzen, beweisen, dafi das Inter- 
esse an Cervantes dauernd vorhanden ist. Ich. erinnere an die 
Meditaciones del Quijote (Ortega), an die geistreiche Parallele 
zwischen dem Quijote und Ignatius von Loyola in Unamunos, 
Vida de Don Quijote y  Sancho, an Azorins, La Ruta de Don 
Quijote. Es wird also jeder deutsche Schiller, der einen ordent- 
lichen spanischen Unterricht auf der Schule bekommt, den 
Quijote lesen miissen. Ais weitere Prosalektiire aus dem Siglo 
de Oro klinie von den Novelas Ejemplares wohl zunlichst die 
Gitanilla, dann aber unbedingt einer der pikaresken Romanę 
in Betracht, weil diese Literaturgattung uns eine wichtige Seite 
des spanischen Charakters zeigt, und weil sie eine von den 
Konzentrationsmbglichkeiten mit unserem sonstigen Unterricht 
bietet. Aus Riicksieht auf die sprachlichen Schwierigkeiten 
wird man sich entweder mit einer Auswahl begniigen oder eins 
der jungeren Produkte dieser Art wahlen. Ais Ersatz konnte 
hier die Ubersetzung des Gil Blas dienen.

Aus der klassisehen Zeit ist aber fur unseren Schiiler ebenso 
wichtig wie die Prosa die Versdichtung. Namentlieh die 
Dramatiker werden in der Prima eine bedeutende Rolle spielen, 
weil Spanien auf diesem Gebiet im Siglo de Oro einen Reichtum 
aufzuweisen hat, den wir bei keinem anderen Volk finden. 
Bislang galt bei uns unter dem Einfluti der Romantiker Calderóns 
Drama ais die Krone alles in Spanien Geschaffenen. Mag er 
bei einer neuen Auffassung der Dinge auch diese Stellung ein- 
biitien, so wird er doch immer einer der ersten bleiben, schon 
weil er, wie Menendez y  Pelayo sagt, der „spanischte“ Dichter 
ist, „nuestro poeta nacional por exeelencia“. Es ist deswegen 
nbtig, dali der Schiller das eine oder andere seiner Werke in 
extenso lieflt, z. B. La Vida es Suefio, El Mbdico de su Honra, 
El Principe Constante, El Mhgico Prodigioso.

Mit Lope de Vega gewinnen wir erst allmiihlich Fiihlung, 
seitdem die neuere Forschung sich an die Herausgabe und 
Bearbeitung seiner Dramen herangemacht hat. Seine Stiicke 
sind nur bedingt fiir Schulzwecke zu gebrauchen. Man wird 
Bedenken tragen, eins der vielen Veriuhrungs- oder Ehebruchs- 
dramen vorzulegen (Castigo sin Venganza, El Mejor Alcalde el 
Rey, Peribanez y  el Comendador de Ocana), auch ist die Sprache
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recht schwierig. Immerhin wird sich neben der Estrella de 
Seyilla, die ich trotz Foulehd-Delbosc fiir ein Lopesehes Stiick 
halte und zwar fur ein Meisterwerk, etwa die Fuente Ovejuna, 
die Infantes de Larra oder irgend ein anderes der Lopeschen 
Dramen, die ein bekanntes Tkema der spanischen Uberlieferung 
oder Gesehiebte bearbeiten, fur Schulzweeke zurecht machen 
lassen. Neben Calderón und Lope steht aber die grofie Zahl 
der Dramatiker, die vielleicht mit Unrecht erst an zweiter Stelle 
genannt werden. ITbersetzungen ins Deutsche und Auffiihrungen 
auf unseren Pheatern beweisen die steigende Wertschatzung 
des klassischen spanischen Dramas. So konnen herangezogen 
werden: El Desden eon el Desden (Moreto), auf unseren Biihnen 
unter dem Namen Dofia Diana bekannt, Don Gil de las Calzas 
Verdes, la Prudencia en la Mujer, El Burlador de Sevilla (Tirso 
de Molina), Montalydns Amantes de Teruel, eventuell Alarcóns 
Verdad Sospechosa (Vor)age von Corneilles Menteur), vor allem 
aber die glśinzenden Mocedades del Cid (Guillen de Castro) 
nnd wohl auch das Meisterwerk der klassischen Dramatik Del 
Rey ab aj o ninguno (Fernando de Roj as Zorrilla), wenn auch 
hier das Thema wieder recht heikel ist.

DaB auch bei der Lektiire klassischer Werke die Kultur- 
kunde nicht zu kurz zu kommen braucht, yersteht sich yon 
selbst. Gilt Calderón fiir den spanischten Dichter, so miissen 
wir bei ihm auch dieselben Charakterziige wiederfinden, die 
wir vorher festgestellt haben. Ich glaube, es wird auch kein 
Lehrer darauf yerzichten wołlen, bei jedem Drama der lilteren 
Zeit das Kulturbild herauszuarbeiten. Eine solche Studie ver- 
offentlicht jetzt gerade iiber die Mocedades del Cid W. Schulz. 
Ich yersage es mir, hier niiher auf diesen Punkt einzugehen. 
Ich kann das umso eher, ais wir ja in Pfandls „Spanische 
Kultur und Sitte des 16. und 17. Jahrhunderts“ ein Mittel an 
der Hand haben, von einem klassischen Werk aus den 
Anschauungskreis des Schiilers nach allen Seiten hin zu er- 
weitern.

Ein anderer Grund, weswegen im Unterricht das klassische 
Zeitalter stark beriicksiehtigt werden rnufi, ist die Sprache. Die 
Wende des 17. Jahrhunderts bildet den Hohepunkt der kastilischen 
Prosa, „riie ist in gleicher Weise geeignet fiir den Ausdruck 
der erhabenen Gedanken der Mystik wie fiir die grobe und 
freche Sprache des Picaro“, sagt Menćndez Pidal. Der Stil 
dieser Zeit ist weit iiberlegen dem der nachfolgenden Zeiten,



der durch Kulteranismus und Konzeptismus verdorben ist. Der 
Wortschatz enthiilt durchweg nur voces castizas, withrend sich 
nachher Neubildungen und FremdwOrter eindrangen. In Fray 
Luis de León und Luis de Granada ist der oratorische Stil zu 
ciceronianischer Vollkommenheit gelangt, und wenn auch Cer- 
vantes den „siifien Tonfall seiner Rede“ dem Boccaccio ab- 
gelauscht baben soli, so ist doch auch bei ihm der Einfluli der 
lateinischen Periodenbildung unverkennbar. Und so wirkt 
dieser klassische Stil bis heute weiter, denn noch heute sieht 
der spanische und auch der amerikanische Schriftsteller Cer- 
vantes’ Stil, die „Lengua de Cervantes“, ais das unerreichbare 
Vorbild in der Handhabung der Sprache an.

Die vierte Frage ist: W elch e  L itera tu rg a ttu n g en  
so l l en im U nterri ch t  b eh a nd e l t  werden? Wie soli  ihr  
V erh ai tni s  zu e in a n d er  sein?

Aus dem bislang Gesagten kOnnen Sie schon schliefien, 
daB nach meiner Meinung Dramatik und Lyrik einen grofieren 
Anteil an der Lektiire im Spanischen ais in den andern Sprachen 
haben soli. Bei der starken Bedeutung des Dramas fur das 
ganze Volk versteht es sich von selbst, dafl es auch in unserm 
Unterricht stark hervortreten muli. Es ist zu empfehlen, etwa 
in Obersekunda, gewissermaflen ais Vorstufe fiir das klassische 
Drama mit einem einfachen modernen Stiick anzufangen. Ich 
brauche nicht hervorzuheben, welehen Yorteil das fiir die 
sprachliche Fdrderung des Schulers (Umgangssprache) bietet. 
Da wird es dann ziemlich gleich sein, ob man mit einem ganz 
modernen Stiick der Briider Quinteros oder Benaventes oder 
einem friiheren Stiick, etwa von Tamayo oder López de Ayala 
oder sogar aus dem 18. Jahrhundert, dem leicht zu lesenden 
El Si de las Nifias (Moratin) anfiingt. Bei Benavente denke ich 
nicht gleich an die Intereses Creados, die Maląuerida oder 
Lo Cursi, sondern an eine der vielen Skizzen, wie z. B. De Cerca 
oder El Principe que todo lo aprendió en los libros, oder La 
Escuela de las Princesas. Diese kleinen Skizzen mit ihren 
Streiflichtern auf die Gesellschaft lconnen ihre Vertiefung finden 
durch den Gran Galeoto (Echegaray) oder durch Galdós’ Dofia 
Perfecta oder Electra. Es ist auch nach meiner Meinung nichts 
einzuwenden gegen die leichten Gesellschaftsstiicke wie die 
Marcela des Bretón de los Herreros oder die bekannten Stiicke 
von Hartzenbusch: Juan de las Vifias, La Coja y  el Encogido, 
und auch nichts gegen seine Bearbeitung der Amantes de TerueJ,
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trotz des Anathemas von Petrieoni in seiner eben ersohienenen 
„Spanischen Literatur der Gegenwart". Vom romantischen 
Drama wird man absehen bis auf Zorrillas Don Juan, mit dem 
wir wohl unsere Schiiler bekannt machen miissen, und zwar 
nicht nur weil er etwas typiseh Spanisches ist, sondern weil er 
wegen der jahrlichen Aufflihrung am Allerseelentag das be- 
kannteste Drama Spaniens ist.

Anders steht es mit der Epik. In dieser Dichtungsart hat 
Spanien nicht viel aufzuweisen, sie liegt den Spaniem offenbar 
nicht. Sehen wir von der aitesten Zeit ab, so fehlt die Epik in 
der klassischen Zeit fast ganz und weder Lopes Dragontea noeh 
Ercillas Araueana halte ich fur geeignet, obgleich die Fran- 
zosen die Araueana in ihren Kanon aufgenommen haben. Erst 
die Romantik kann mit dem Moro Espósito (Duque de Rivas), 
dem Estudiante de Salamanca (Espronceda) in einigen auszugs- 
weisen Proben herangezogen werden, ebenso wie die kleinen 
epischen ErzShlungen von Machado (Tierra de AlvargonzJlez), 
Zorrillas A buen juez mejor testigo oder Rivas Romances de 
un Castellano Leal entweder in Sammlungen oder in Lesebogen 
ihren Platz finden werden. Man wird auch nicht unterlassen, 
hkuiiger auf die Romanzen zuriickzugreifen, wenn man etwa 
das Cid-Thema behandelt, die Einnahme von Granada, die 
Infantes de Larra.

Einige ausgewhhlte Romanzen pflegt man ja auch in den 
Gedichtsammlungen zu finden. Eine brauchbare Auswahlsammlung 
aus der tippigen spanischen und aus der eigenartigen 
amerikanischen L yr ik  w lirę dem Unterricht sehr erwiinscht, 
und bei dem groflen Reicbtum an lyrisehen Erzeugnissen wird 
eine solche Sammlung durchaus im Einklang stehen mit der Yiel- 
seitigkeit des Charakters der Spanier. Sie waren daher naeh 
zweierlei Gesichtspunkten auszuwahlen, einerseits die mit einem 
Eigenwert oder, besser ausgedriickt, die allseitig ais bedeutend 
anerkannten, andererseits die, welche uns einen bestimmten 
Charakterzug des spanischen Yolkes, ein grofies Ereignis, einen 
bedeutenden Menschen schildern. Es wird freilich bei der ge- 
ringen Zahl unserer Hispanisten und den wenigen Vorarbeiten 
auf diesem Gebiete noch langer dauern, bis wir etwas 
Brauchbares erwarten konnen. Ist doch das spanisehe Vorbild, 
die bekannte Sammlung der „Cień Mejores Poesias“ eine 
der schwachsten Leistungen von Menendez y  Pelayo. Es wird 
also einstweilen nichts anderes iibrig bleiben, ais daB der



Lehrer gelegentlich das eine oder andere Gedieht mitteilt, resp. 
zum Lernen diktiert. Wenn wir im Spanischen eine ahnliche 
Sammlung wie die franzdsische von Engwer oder die englisehe 
von Aronstein h&tten, so wiirde das fiir den Unterricht auf der 
Oberstufe von grodem Wert sein.

An His to ri kern  hat Spanien nicht so glanzende Yertreter 
aufzuweisen wie Frankreich und England. Nach Sprache und 
Art der Darstellung wird man unter den neuzeitlichen 
Historikern wohl Lafuente den ersten Rang zuschreiben. Seine 
Darstellung, namentlich der Zeit der katholischen KOnige und 
der Habsburger, ist gerade wegen ihres einseitigen Standpunktes 
besonders geeignet, das Interesse unserer Schiller zu erregen. 
Ich gebe diesem Teil des Lafuente auch deswegen den Vorzug 
vor den andern, weil er zur Konzentration des Unterrichts 
dienen kann, weil man so die Yerbindung mit dem Deutschen 
und mit der allgemeinen Geschiehte herstelien kann. Es wird 
gerade fiir unsere protestantischen Schiller von Wert sein, die 
Zeit Karls V. und Philipps II. auch einmal unter der Beleuch- 
tung des katholischen Spaniers zu betrachten. Von dem be- 
kanntesten der jetzt lebenden Historiker Spaniens, von Altamira, 
eine Ausgabe zu veranstalten, wiirde ich wegen seines eigen- 
tiimlichen Stils nicht empfehlen.

Um dem Schiiler eine (Jbersicht iiber die Gesamtgeschichte 
Spaniens zu verschaffen, gibt es zwei Wege, namlich der 
gekiirzte Abdruck eines spanischen Schulhandbuches in der 
Art des englischen Chambers (gegen den ich Hiibners Ver- 
dammungsurteil aus meiner Unterriehtserfahrung nicht teile) 
oder ein Lesebuch in der Art des zweiten Teiles von Ruppert, 
natiirlich ausfiihrlicher und mit Abschnitten aus anderen, neueren 
Autoren. Neben Abschnitten aus Canovas del Castillo (Casa de 
Austria), Coloma (Guerra de los Estados Bajos), Conde de 
Torreno (Revolución en Espafia), Menśndez y  Pelayo (Historia 
de los Heterodoxos) wiirde sich hier Gelegenheit bieten, auch 
aus der Fiille der iilteren Historiker, namentlich aus der Ent- 
deckerzeit einige Proben zu geben, ich meine Solis, Z ii,ratę, den 
Inca Garcilaso de la Vega. Auch Abschnitte aus der Kunst- 
geschichte, z. B. aus Cossios Historia de la Pintura espafiola, 
wiirden da hinein gehdren. Fiir die Zeit der Entdeckungen 
aber ist sehr erwiinscht, dafl dem Schiiler der Mittelstufe einige 
populliro und leichte Darstellungen geboten werden. Dieser 
Stoff paCt fur das Alter ganz besonders, und ich bin sicher, dali
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eine Zusammensteliung in der Art des Bandes 17. der Biblioteca 
literaria del Estudiante viel gelesen werden wiirde. GroSes 
Interesse erregt bei Schtilern der Oberstufe die Lektiire von 
Quintanas Pizarro, nach Menóndez y  Pelayos Urteil das beste 
Werk Quintanas. Fur Sekunda ist dieses Werk aber zu schwer. 
Neben den Geschichtswerken im eigentlichen Sinn stehen nun 
die vielen geschichtlichen Abhandlungen in Romanform. Ich 
erinnere nur an die vielen Bandę der Episodios Nacionales 
(Galdós), an die schon herausgegebenen Guerra de Africa 
(Alaicón), Cristianos y  Moriscos (Estćbanez Calderón), an Larras 
El Doncel de Don Enriąue el Doiiente. Das Erstarken der 
arabistischen Studien in Spanien laflt uns auch hoffen, dafi wir 
bald einmal ein zusaminenhSngendes Bild in einfacher Spraehe 
tiber die maurische Kultur in Spanien bekommen werden.

Das Eingehen auf die re l ig iOse F r a g e  in Spanien ist eine 
unbedingte Forderung eines neuzeitlichen Unterrichts, denn 
ohne diese Seite bleibt das Bild der spanischen Volksseele immer 
unvollkommen. Wenn es uns Protestanten auch schwer gelingen 
wird, uns ganz in die Seele der spanischen Mystiker zu ver- 
tiefen, so werden wir doch nicht umhin kOnnen, so eigenartige 
Geister wie den Juan de la Cruz, die Santa Teresa, den Fray 
Luis de Granada und Luis de León, der aufierdem seinen Platz 
in jeder Gedichtsammlung beansprucht, einmal genauer zu 
betraehten. Hierbei liegt es sehr nahe, auch die moderne Mystik, 
wie wir sie etwa in Valle-Incl<lns Flor de Santidad yertreten 
sehen, zum Vergleich heranzuziehen. Ja es wird notig sein, 
Ausziige aus Pepita Jimśnez (Valera), Dofia Perfecta und León 
Roch (Galdós), Alarcón, El Escćmdalo, iiberhaupt aus der ganzen 
religiosen Romanliteratur, die seit den 70 er Jahren fur die 
Geltung der spanischen Literatur auch im Auslande so wichtig 
geworden ist, zu geben. Bei der Behandlung des religiosen 
Problems kann man auch das Auto sacramental heranziehen, 
einerseits wegen seiner Bedeutung zur Zeit der Klassiker, 
andererseits zur Erweiterung der Kulturkunde.

Ich glaube, auf philosophische Lektiire wird man im 
Spanischen verzichten. Wenn man sie heranziehen will, so 
wird man es wohl im Zusammenhang mit der Religion tun.

Hamburg. Gustav Haack.
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D IE  D tJS S E L D O R F E R  TA GU N G  D ES A LLG EM EIN EN  
D EU TSC H EN  N EU PH ILO LO G EN V ER B A N D ES,

26. b is 29. Mai 1926.

A llg e m e in e s .
D er X X . N euphilologentag w urde M ittwoch den  26. Mai, 

nachm ittags 5 IThr, m it der iiblichen Vorversammlung in  der Ton- 
halle  eroffnet. Der V orsitzende des geschaftsfiihrenden Ausschusses, 
S tud ien ra t D r. Ew ald , gab im  Yerein m it dem  Sehriftfiihrer, S tudien- 
ra t  D r. D eichsel, und dem  K assenw art, S tud ien ra t D r. Schwab, 
den G eschaftsbericht, der ein  sehr erfreuliches B ild  von der E n t-  
w icklung des Verbandes — etw a 1000 neue M itglieder sind dem  
V erband beigetreten  — zeigte. E inen  besonders schonen E rfolg 
erz ielte der V orstand durch  d ie Anregung zu G rundungen von 
neuen, z. T. sehr sta rken  O rtsgruppen, von dereń M itarbeit eine 
neue B liite des Verbandes e rw arte t werden kann.

Das dankensw erte E ntgegenkom m en des preuBischen M iniste- 
rium s fiir W issenschaft, K unst und Volksbildung und der S fad t- 
verw altung  von Dusseldorf h a tte  den V orort instand  gesótzt, 
dem  F est einen wiirdigen R ahm en zu geben und den Teilnehm ern 
eine wissenschaftliche F estsch rift zu iiberreichen, auf dereń In h a lt 
an  anderer S telle einzugehen ist. D ie Tagesordnung wurde end- 
giiltig  so festgesetzt, daB d ie  V erhandlungen am  Sam stag, den 
29. Mai vorm ittags zu E nde gefiihrt werden sollten, um den Teil
nehm ern Zeit zu lassen, am  N aehm ittag  die glanzende Diissel- 
dorfer A usstellung fiir G esundheit, soziale Fiirsorge und  Leibes- 
ubungen (,,Gesolei“ ) zu besuehen. Zur B eratung der eingelaufenen 
Leitsiitzo w urde ein besonderer AusschuB eingesetzt, der d ie  For- 
m ulierung fiir d ie  A bstim m ung iibernahm .

D er Begriipungsabend vere in ig te eine grofie Zahl von T eil
nehm ern im  R itte rsaal der Tonhalle. D er V orstand h a tte  dem  H au p t- 
zweck des Abends, a lte  F reundschaften  zu erneuern, neue person- 
liche Beziehungen anzukniipfen, durchaus R echnung getragen  
und  beschriinkte sich auf eine kurze Ansprache. Es w ar erfreulich 
zu sehen, wie neben den a lten  G etreuen, die sich tro tz  E m eritie- 
rung  bzw. Pensionierung noch zu uns ziihlen — ich nenne neben 
dem  N estor, Professor W endt, noch G eheim rat M ax W alter, P ro- 
fessor Schroer, G eheim rat Engw er — auch gerade jiingere und 
jiingste V ertre te r von XJniversitat und Schule zu frohlichem  Tun 
sich  h ie r zusam m enfanden.

D er erste  V erhandlungstag w urde in  kurzer eindrucksvoller 
R ede durch den ersten  Vorsitzenden, G eheim rat Professor Meyer- 
L iibke, eroffnet.

F u r  die von denL iindern  en tsand ten  V ertreter sprachM inisterial- 
r a t  Schellberg vom preuBischen M inisterium  fiir W issenschaft, 
K u n st und  Volksbildung, der dem  W unsehe A usdruck verlieh, 
daB durch den Verband d ie Zusam m enarbeit zwischen U niyersitat 
und  Schule im m er enger w erden und gute und schone F riich te 
zeitigen mogę. F iir die Provinzialschulkollegien der Rheinprovinz 
und  von Hessen-Nassau sprach P rasiden t Siebourg, Koblenz, 
d er au f die besondere Bedeutung der Neuphilologie fur die K enntn is 
W esteuropas hinwies. F iir d ie  gastgebende S tad t sprach Ober- 
biirgerm eister Dr. Lehr, der einen alle Teilnełuner ergreifenden 
U berblick iiber die Geschiohte von Dusseldorf und seiner Bestre- 
bungen, wie sie sich in  der ,,Gesolei“ kundtun , gab. F iir d ie  eng- 
lischen Neuphilologen, dereń  H auptyersam m  1 ung auch von unserem
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Yorsitzenden Dr. Ewald besucht worden war, iiberbrachte Professor 
Daniel Jones gute Wunsehe fur das Gelingen der Tagung. In seinem 
SchluBwort brachte Geheimrat Meyer-Liibke noch GriiBe aus 
Spanien und Portugal und eine Einladung zu den Ferienkursen 
in Coimbra.

Der Abend vereinigte die Teilnehmer, von denen ein Teil 
mit ihren Damen gekommen war, im Schauspielhaus, wo das 
„Spiel von Liebe und Tod“ von Romain Rolland in einer hervor- 
•ragenden Darstellung einen tiefen Eindruck machte.

Bei der bulle, fast Uberfiille von Vortragen bzw. Verhand- 
lungen des Ausschusses zur Beratung der Antrago, dem Studium 
der von wohl allen grofien Verlagsbuchhandlungen unseres Faches 
glanzencl beschickten Buchausstellung, war es den Teilnehmern 
mcnt moghch, die ,,Gesolei“ zu besuehen; um so dankenswerter 
war es, daB der Vergnugungsausschufi wenigstens den Gesellschafts- 
abend am Freitag in don Rheingoldsaal der Ausstellung gelegt 
hatte. Leider war das Wetter, das sonat unserer Veranstaltung 
■so gunstig war, gerade da sehr regnerisch, so daB von der wunder- 
barrn Beleuchtung nur die des Saales, einer Meisterschopfung 
von Professor Kreis, die Teilnehmer erfreuen konnte. Bei rheinischem 
Wein und Tanz, gewiirzt durch launische Ansprachen und Vor- 
trage, entwickelte sich eine wohltuende Frohlichkeit. Die Aus
stellung selbst besuchten viele am Samstag Nachmittag und am 
Sonntag, wahrend ein kleiner Kreis noch Zeit fand, am Sonntag 
durch eine Rheinfahrt nach Xanten dem Fest einen wiirdigen Ab- 
schluB zu geben.

Neuere Sprachen und die hohere Schule
Der Vormittag des zweiten Verhandlungstages war vor allem 

der Schule gewidmet. Er wurde eingeleitet durch einen mit groBem 
Beifall aufgenommenen Vortrag von Vizeprasident Borbein, Cassel, 
iiber die Grenzen des neusprachlichen Unterrichts, den wir im vor- 
liegenden Heft zum Abdruck bringen.

Professor Dr. W idm ann, EBlingen, wollte in seinem Vortrag 
.iiber Neusprachlichen Unterricht und staatsburgerhche Bildung 
einen Beitrag zur Erziehung des deutschen Menschen der Gegen- 
wart geben. Er legte dar, wie der Unterricht in den neueren Sprachen 
mitwirken kann und soli, daB sich der einzelne ais dienendes Glied 
mit gesteigerter Selbstandigkeit an staatsbiirgerliche Pflichten 
gewohnt; verglich das liumanistische Ideał, die Erziehung zur 
Personlichkeit, mit dem der staatsbiirgerlichen Erziehung, der 
Vermenschlichimg des staatlichen Lebens; und gab gute Beispiele, 
wie wir in unserem Unterricht helfen konnen, ohne daB wir durch 
stoffliche Belastung zur tlborlastung fiiliren, die Schiller einen neuen 
Hohenbliclr gewinnen zu lassen, um Staatsbiirgertum und Menschen- 
tum zu vereinen.

Dann fiihrte uns Studienrat Dr. Schw abe, Liibeck, mit seinem 
packendem Vortrag Kulturkundlicher Unterricht der neueren Srachen 
im, Lichte der Schulpraxis ganz in die brennende Frage der Jetzt- 
zeit ein. Wir freuen uns, auch dieson Vortrag vollstiindig zum Ab
druck bringen zu konnen, er wird im niichsten Heft erscheinen. 
Leider schloB sich keine Aussprache an wie an den Vortrag von 
Professor Dr. Voretzsch am nachsten Tag, mit dem er am besten 
■vereinigt worden wiire.

Die Erorterung von Schulfragen fand an diesem Vormittag 
ihren AbschluB durch einen Vortrag von Studienrat Dr. Gersten-
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beru , Berlin, iiber Die Behandlung der Orammatik im Unterricht 
im  Rahmen der Richtlinien von 1925. Die ausfiihrlichen vom Vor- 
tragenden aufgestellten Thesen gaben ein klares Bild von seinen 
Ausfuhrungen iiber die indukt.ive Methode, die kulturkundliche 
Einstellung, das Arbeitsschulprinzip im grammatischen Unterricht, 
wobei er sich auch auf den Versuch Engwers und Lerchs, die neuen 
Gedanken in einer ,,Sprachlehre“ zu verwirklichen, bezog.

Hatten die groflen grundsatzlichen Fragen, die in den pro- 
grammatischen Ausfuhrungen Hiibners auf dem Beriiner Neu- 
philologentag angeregt worden waren, in den Vortragen des Vor- 
mittags ihren Widerhall gefunden, so brachte uns der Nachmittag 
noch die Ausfuhrungen von Realgymnasialdirektor Dr. O tt, 
Karlsruhe i. B., iiber den Aujbau der franzosischen Lekture an 
hóheren Lehranstalten. In oindringlicher Art wuBte er die Zuhorer 
zu fesseln, und wir glauben, vielen Lesern einen Dienst zu erweisen, 
wenn wir auch seine Gedanken im wesentlichen vollstandig von ihm 
selbst in den N. Spr. wiedergeben lassen.

Prakt ische Beispiele, wio kul turkundliche Bel ehrung anden fremd- 
sprachlichen Unterrichtsstoff angegliedert werden kann, braehten

Oberstudiendirektor Dr. Mackel, Hildesheim, der iiber die 
Kulturstrómungen des 17. bis 19. Jahrhunderts im Spiegel jran- 
zósischer Kunst (mit Lichtbildern) sprach, und

Professor Standenat, Wien, der Kulturgeschichtliche Redens- 
arten im Franzosischen behandelte.

Ober das Problem der Kulturkunde in Forschimg und Unterricht 
sprach Dr. Schoen, Hamburg, in einem Kreis von geladenen 
Gasten, die der ye?lag von B, G. Toubner versammelt hatte. Der 
Vortrag wird in erweitertor Form in den Neueren Sprachen erscheinen.

Mit diesen der Schule gewidmeten Vortragen stand der Vor- 
trag von Geheimrat Professor V oretzsch, Halle, inder Allgemeinen 
Sitzung am Samstag in engster Beziehung; er sprach iiber Philo- 
logie und Kulturkunde und fafite seine mit scharfer, oft sarkastischer 
Pointierung vorgetragenen Gedanken in folgenden freundlichst 
zur Verfiigung gestellten Leitsatzen zusammen:

1. Kann und soli die Kulturkunde ais solche, in dem in den 
Richtlinien gedachten Umfang in den franzosischen und englischen 
Unterricht eingefiihrt werden? — Nein! Eine Ausdehnung des 
Unterrichts auf so viele und bo  verschiedenartige Stoffgebiete 
kann nur zu oberflachl ieher Vielwisserei fiihren.

2. Kann und soli die Volkspsychologie, d. h. Volkseharakter 
und Volkstum der Franzosen und Englander, Gegenstand des 
Unterrichts sein? — Ja! Dieses Ziel kann unter Benutzung ent- 
sprechend ausgewiihlten Lesestoffs durchaus erreicht werden.

3. Soli kiinftig das eigentliche Ziel des neusprachlichen Unter
richts die Einfiihrung in die Kultur- und Geisteswelt der fremden 
Volker sein? — Nein! Das Ziel rrnil.t die Erwerbung allseitiger 
und grundlicher Spją^hkonntnis bleiben, welche allein die fur 
das Studium notweńdige geistige Sohulung verbiirgt und den 
Weg zu don geistigen Leistungen der fremden Volker offnet.

4. Soli der kiinftige Lehrer der neueren Sprachen auch noch 
in den verschiedenen Kulturgebieten dieser Sprachen gepriift 
werden? — Nein! So lange er mit drei Fachem, einschliefilich 
Philosophie mit vier Fachem belastet ist, bleibt eine solche Ver- 
breiterung des einzelnen Faches eine Unmóglichkeit.

5. Kann der Universitatsunterricht in franzosischer und eng- 
lischer Kultur dem Romanisten und Anglisten aufgebiirdet werden ?



— Nein! Beide sind schon langst iiberlastet und bediirfen der Ent-
lastung.

Der Vortrag loste auBerordentlich scharfen Widerspruch aus, 
dem von Sehul mannom Professor Wendt und Oberschulrat Hubner, 
von Universitatsprofessoren Geheimrat Forster Worte liehen, 
wahrend der Redner nur bei Geheimrat Appel Unterstutzung fand. 
Nachtraglich sagt man sich: Mufite es so kommen ? Konnte wirk- 
lich nicht Herr Geheimrat Voretżsch nach vorheriger Riicksprache 
an Stelle dieser Absage an den Geist der Richtlinien einen Weg 
der Verstan<ligung finden, durch den der Sache gedient worden ware ? 
Wir alle, auch die voll Widerspruch gewesen sind, haben den tiefen 
Ernst geiuhlt, der diesen Vertreter der Philologie erfiillte und der 
lhn drangte, seinen Gedanken der Besorgnis Ausdruck zu geben; 
niit manchem, was er sagte, battoerdieZustimmungaller Anwesenden 
gefunden. Um daher nicht Vortrag und Aussprache unfruchtbar 
werden zu lasson, will ich auf die Thesen im einzelnen eingehen:

Zu 1. Es hatte vollig geniigt, wenn der Vortragende auf die 
Schwierigkeiten, die in dem Begriff Kulturkunde liegen, ein- 
gegangen ware, wie das die Redner des Vortages auch getan hatten, 
und die Frage zu beantworten gesucht hatte: Was kann und muB 
geschehen, damit die neuartige Einstellung nicht zu oberflachlicher 
Vielwisserie fiihre?

Zu 2. Mit diesem Lehrsatz stellte sich der Vortragende auf 
den Boden der Richtlinien und gab schóne Beispiele, wie der Lehrer 
durch richtig gewahlte Lesestoffe — dies allein schon die Voraussetzung 
des kulturkundlichen TJnterrichts! — seine Aufgabe erfiillen kann.

Zu 3. Voretzsch ist gewiB nicht der erste, der warnend seine 
Stimme hier erhebt, aber hatte er nicht, beispielsweise von der 
Engwer-Lerchschen Grammatik ausgehend, seiner Bewunderung 
Ausdruck geben konnen fur das, was in spraehlicher Hinsicht 
die neue Richtung sich fur ein hohes Ziel setzt? Da kann man 
doch nicht sagen, daB zu wenig Sprachlehre getrieben wiirde? 
Wir Schulmanner sind sogar der Meinung, so viel ich das feststellen 
konnte, daB hier das Ziel zu hoch gesteckt ist angesichts der Auf- 
gaben, die unabweislich zu erledigen sind einerseits, der knappen 
Zeit, die zur Verfiigung steht, anderseits. Und tief bedauerlich 
ist, daB wieder wie in Bremen von der Oberrealschule so wenig 
giinstig geurteilt wurde. Ist es nicht wiinschenswert, daB der Lehrer 
der neueren Schule auch die Schule ais Schiller durchlaufen kann, 
an der zu unterrichten sehr vielen einst beschieden ist ?

Zu 4. Es ist erfreulich, wenn ein Universitatsprofessor ein- 
sieht, daB man nicht auf der einen Seite dem Studierenden etwas 
Neues aufbiirden kann, ohne ihn auf der anderen Seite zu ent- 
lasten. Die Neuordnung des preuBischen hóheren Schulwesens 
ist aber doch eine Gegebenheit, und da ware es das Natiirliche, 
man dachte daran, eine Anderung der Priifungsordnung zu fordem. 
Dafi das moglich — und nach meinen Erfahrungen ais Leiter 
eines Seminars auch notwendig — ist, kann ich ais Mitglied eines 
Wissenschaftlichen Priifungsamtes bestatigen. Welcher Art die 
Anderung sein soli, mufi den Neuphilologenverband ais eine 
dringende Aufgabe der nachsten Zeit beschaftigen, und es ware 
besonders wiinschenswert, wenn von der berufensten Seite, der 
Universitat, in dieser Beziehung die Folgerungen aus der gegebenen 
Lagę gezogen wiirden.

Zu 5. Dieso letzte These diirfte keinem Widerspruch begegnen, 
nur: hatte Herr Professor Voretzsch wieder — wie er das ja schon
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in Halle getan — die Forderung nach Vermehrung der Professuren 
(ohne deshalb von Querschnittsprofessuren zu sprechen) an Stelle 
des ,,Nein“ zum Hauptinhalt seiner These gemacht, so hatte jetzt 
diese Forderung eine weit starkere Wirkung ais friiher noch haben 
konnen.

Alles kommt nun darauf an, dafi es nicht bei der negativen, 
verdrossenen Kritik bleibt, sondem daB positive Arbeit geleistet 
wird; denn in der Tat ist d.ieTJmstellung der T7niversitat notwendig, 
und ganz bestimmt muB die Universitat mohr noch ais bisher 
eine Vorbereitung auf den Beruf des Lehrers sein, ais sie es ist.

Theodor Zeiger.

E nglische Vortrage.
Die Reihe der Vortriige der englischen Fachgruppe eroffnete 

Professor F ischer, Dresden, mit dem Vortrag iiber Grundsatz- 
liches zur amerikanischen Literaturbetrachtung, den er auf der These 
aufbaute: Die wissenschaftliche Erforschung der amerikanischen 
Literaturgeschichle drdngt zu einheitlicher Betrachtung von einem 
Gesichtspumkte aus, und dieser Gesichtspunkt ist der gesetlschajts- 
kundliche, der soziologische. Grundlegend fur die Wiirdigung der 
amerikanischen Literatur ist es, dafi die beiden Zentren, von denen 
aus das weite Gebiet der spateren ,,Vereinigten Staaten“ besiedelt 
wurde, Virginien im Siiden und Neuengland im Norden, ihrer 
sozialen Sehichtung nach wesentlich verschieden Waren. Die 
Pflanzer des Siidens begriindeten eine ausgesprochene Geschafts- 
lcolonie ohne jeden Gedanken an die Entwicklung einer politischen 
Sonderart; die Puritaner des Nordens waren ausgewandert mit 
der klar gefatlten Absichi, der Staatengriindung, wonn auch inner- 
halb des englischen Roiches. Im Siiden bildete sich eine Herron- 
kaste heraus, die dauernd in geschaftlicher Verbindung mit dem 
Mutterlande stand und von dort auch ihre geistige Nahrung bezog; 
es herrschte die Einzelsiedlung vor; Stadtkultur fehlte. Im ganzen 
genommen haben die Siidstaaten bis weit ins 18. Jahrhundert 
hinein kaum eine nennenswerte literarische Leistung aufzuweisen. 
In den nordlichen Puritanerkolonien herrschte von Anfang an eine 
engere Form der Siedlung vor; in groBeren Dorfern und kleineren 
Stadten bliihte schon frdh reges geistiges Leben. Zahlreiche An- 
gehorige der oberen Bevolkerungsschicht waren Graduierte der 
englischen Universitaten; bereits 19 Jahre nach der ersten Ein- 
wanderung wurde das Harvard College ais Bildungsstatto fiir 
den geistlichen Nachwuchs gegriindet. Eine literarische Klasse 
von oft erstaunlichor Fruchtbarkeit sorgte fiir die Befriedigung 
geistiger Bediirfniase, wobei zuniAchst allerdings alle schriftstelle- 
rische Produktion den Zweck religioser Erbauung verfolgte. 
Leitender Gesichtspunkt fiir Stoffwahl und Formgebung war der 
Godanke, die gottliche Vorsehung zu preisen, daB sie die Auf- 
richtung eines neuen Gottesreichos in der Wildnis gestattet habe; 
eine Literatur ais Kunst um ihrer selbst willon kam in der Zeit 
der ausgosprochenon Puritanerherrschaft nicht zustande (keine 
Liebeslyrik; auf lyrischern Gebiete wurde allein der Nekrolog 
gepflegt). Seit Ende des 17. Jahrhunderts vollżieht sich allmahlich 
ein Wandel: Es tauchen Erbauungsbiicher auf, die bereits ais 
eine Art ,,Romanersatz“ gewertet werden konnen; sie schildern 
Erlebnisse und Abenteuer in der Wildnis, wunderbare Schicksals- 
fugungen und Errettungen. Zur Ausbildung neuer und eigener 
Formen kam es fiirs erste in der jungen Kolonialliteratur nicht;
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englische Tradition wirkte lange nach, und ais zu Anfang des 18. Jahr- 
hunderts in Boston eine Art Dichterschule entstand, da wnrde 
Pope fur sie Gesetzgeber und Vorbild. — Wertvollstes Materiał 
fiir den Nachweis der soziologischen Bedingtheit des amerikanischen 
Schrifttums bringt neuerdings bei R. L. Rusk: The Literaturę of 
the Middle Western Frontier (New York 1925, 2 Bde.). — Zu- 
sammenfassend stellte der Vortragende noch einmal die drei 
wiehtigsten treibenden Krafte heraus, die auf das Werden der 
amerikanischen Literatur bestimmend eingewirkt haben: 1. Das 
Verhaltnis der Kolonien zu England, 2. der puritanische Zug, 
3. der demokratische Zug.

Geheimrat F orster, der in Berlin (1924) uber „Englische 
Liiteratur u n.d bildende Kunst in ihren Wechselbeziehungen“ ge- 
sprochen hatte, wollt© in soinem Vortrag Die ShaJcespeare-ErinTie- 
rungsstdtlen in Stratjord-on-Avon an einer konkreten Aufgabe zeigen, 
wie das Leben eines Dichters sich aus anschaulichem Bildermaterial 
beleuchten laBt, wie daraus Bausteine zum Verstandnis seiner 
Gesamtpersonl ichkeit zusammengetragen werden konnen.

Mit kritischem Blick und tiefgrundiger Kenntnis der kunst- 
geschichtlichen Zusammenhange raumte der Vortragende bei der 
Betrachtung der in Lichtbildern gezeigten Shakespearestatten alles 
das beiseite, womit allzugutgemeinte Pietat und eine besonders 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zu beobachtende national- 
und lokalstolze Legendenbildung die Wirklichkeit des shake- 
speareschen Stratford umkleidet und teilweise zweifellos verfalscht 
hat (Geburtshaus des Dichters und Annę Hathaways Cottage!). 
Der Vortragende beschrankte sich nicht darauf, ein Bild von 
Shakespeares Heimat und ITmwelt zu entwerfen, sondern er ver- 
suchte dariiber hinaus das Typisch-Englische, das uns im Biłde 
dieser Umwelt, insbesondere in ihren architektonischen Formen, 
entgegentritt, herauszuarbeiten und zu zeigen, wie bei einer der- 
artigen Betrachtungsweise zugleich einzelne charakteristische Ziige 
des englischen Geistes heraustreten.

Professor Jones, London, behandelte im ersten Teil seines 
Vortrags Some New Developments of Phonetic Theory (in englischer 
Sprache) die Einteilung der Vokale, ausgehend von dem durch 
Vietor grundlegend gewordenen Vokaldreieck.

In neueren phonetischen Schriften begegnet statt dessen 
das ,,Vokalviereck“, das eine genauere Einordnung der beiden 
verschiedenen franzosischen a-Laute ermoglicht. Rontgenphoto- 
graphische Untersuchungen haben dann weiterhin die Notwendig- 
keit einer neuen Anordnung der a-o-u-Linie erwiesen, so dafi sich 
ein Bild des Vokalsystems ergibt, wie es der 'Yortragende seinem 
Pronouncing Dicticnary beigegeben hat (genau genommen miiBte 
die a-o-u-Linie eine noch starkere Neigung nach vorn habenl). 
Grundlage bleibt dabei nach wie vor die Stellung der Zunge bei der 
Artikulation. Ein schwerwiegender Nachteil haftete beiden An- 
ordnungen der Vokale von Haus aus an: Man setzte z. B. an eine 
Ecke des Dreiecks oder Vierecks i, ohne die besondere Art des i 
danait genauer zu charakterisieren, es war in einem Falle ein 
deutscheB i, im anderen ein englisches usw.

Fiir wissenschaftliche Zwecke wuide es jedoch wiinschens- 
wert, ein System zu schaffen, das, unabhangig von irgendeiner 
besonderen Sprache, die genaue Festlegung jeder einzelnen Vokal- 
variation ermoglicht. Dies fiihrte zur Auktellung der acht so-



genannten „G!rundvokalo“ (Cardinal Vowels), die unverriickbare, 
feste Punkte des allgemeinen Vokalsystems bezeichnen und zu 
denen jeder andere Vokallaut durch Vergleiełi in Beziehung gesetzt 
werden kann. Dadnrch wird es moglich, die Artilculation eines 
jeden beliebigen Vokallautes eindeutig zu bestimmen und eine 
unmi6verstand liche Anweisung zu seiner Aussprache zu geben. 
Die Grundvokale sind daher das wertvollste Hilfsmittel, andere 
Vokallaute zu erklaren und zu lehren.

Im zweiten Teil seiner Ausfiihrungen erorterte der Vortragende 
den „Unterschied zwischen Sprachlaut und Phonem". In der Piaxis 
machen wir keinen Unterschied zwischen dem k-Laut in den Ver- 
bindungen ki-, ka-, ku-; alle drei werden durch das gleiche Schrift- 
zeichen wiedergegeben, und doch sind sie in ihrer Artikulation 
verschieden. Dasselbe gilt etwa von den t-Lauten in ton — at the — 
troe — kettle. Das Englische kennt zwei Variationen des 1-Lautes, 
das ,,helle“ und das „dunkle" 1, beide in little vorkommend. Sie 
erscheinen dem Deutschen ais zwei ganz verschiedene Laute und 
werden in der Praxis auch ais solcbe gelehrt; fur den Engliinder 
gehoren sie zu oinor Einhoit, fur die in der neuesten phonetischen 
Forschung der Name ,,Phonem" gepragt worden ist. Der Vor- 
tragende bezeichnet mit „Phonem" eine Familie von Lauten, 
dereń jeder einzelne in besonderer Lautverbindung gebraucht 
wird, und die nur untereinander verschieden sind entsprechend 
den auf ihre Artikulation einwirkenden Nachbarlauten. Laute, 
die in einer Sprache zu demselben Phonem gehoren, kónnon in 
einer andoren zu vorschiedenen Phonemen gehoren. Was fur die 
Konsonanten zutrifft, gilt auch von den Vokalon. So sind z. B. die 
e-Laute in well und get verschiedene Varianten desselbon Phonems. 
Da 1.5 die phonetische Umschrift sie durch dasselbe Zeichen wieder- 
gibt, ist eine Ungenauigkeit.

Professor Schoffler, Koln, versuchte in seinem Vortrage 
Die angelsachsische Welt und das Alte Testament die Frage nach 
dem auffallig engen Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren 
durch Begriindung folgender Leitsatze zu losen:

1. Von den um 1600 vorhandenen europaischen Kulturen 
haben die nichtkatholischen durch ihr Schriftprinzip engere Be
ziehung zur Bibel ais der Katholizismus mit seiner starken Be- 
tonung der Tradition.

2. Unter den Reformationskirchen hat die Calvinistische 
wesentlich engere Beziehungen zum Alten Testament ais die 
Luthersche, die viel starker das Neue Testament heranzieht.

3. Die englische Kultur ist die einzige woitraumige, in der die 
Bildung einer alle Volksgenossen umfassenden Zwangseinheits- 
kirche mifilingt. Freilcirchentum hat zu allen Zeiten Interpretation 
a la lettre bedeutet. Der Sieg der Freikirchen 1640—1658 ist das 
Biblizistischst-Alttestamentlichste, was unser Kulturkreis gesehen hat.

4. Die ungeheure Wucherung alttestamentlichen Gedanken- 
und Anschauungsgutes in England ware undenkbar, wenn England 
ebenso stark mit Judentuin durchsetzt gewesen wiire wie die Ge- 
biete des festlandischen Calvinismus (Rhoinlinie, Niederlande). 
Luther, einer der grofiten Antisemiten des 16. Jahrhunderts, zeigt, 
wie eng Antisemitismus und Katnpf gegen das Alte Testament 
lotzten Endes zusammenliangon. England ais soit 1296 (bis 1657) 
praktisch so gut wie vollig judenfreies Land stand den Kultur- 
werten des Alten Testamentes unbefangen gegeniiber und hat
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deswegen sich alles Mosaische viel starker zu eigen rnaehen konnen 
ais die festlandisch-calvinistischen Volker, die mit pralctischer 
Anwendung des Alttestamentlichen nie in dem Grade Ernst ge- 
macht haben. — Den breitesten Raum innerhalb der aufschluB- 
reichen Ausfiihrungen des Vortragenden nahm die Erórterung 
und Begriindung der nnter Ziffer 3 und 4 zusammengefafiten Ge- 
danken ein. In der Entstehung der Freikirchen haben wir eine 
Tatsache von ungeheurer Tragweite vor uns. Es handelt sich dabei 
nicht ran unbedeutende, in norgelnder Unzufriedenheit sich ab- 
trennendo kleine Gruppen, sondern um eine starkę und macht- 
volle Bewegung, die nach und nach einen derartigen Umfang 
annahm, daB im Jahre 1800 bereits ein Fiinftel und heute etwa 
die Halfte des englischen Volkes in Freikirchen vereinigt auBerhalb 
der Staatskirche stoht. DaB dieses gewaltige !Freikirch©n,tum von 
Anfang an alttestamentlich orienticrt war, hat einen wesentlichen 
Grund in dem viel leichter zu fassenden, anschaulichen, konkreteren 
Gehalt des Alton Testaments gegenuber den in viel hoherem Grade 
lehrhaften und abstrakten Gedankengangen des Neuen.

So allein ist es auch zu verstehen, wenn die Auffassung sich 
bildet, das englische Volk sei die Fortsetzung des auserwahlten 
Volkes Gottes. DaB unter den Mitgliedern des englischen Adels 
und in hohen und hochsten Staatsamtern im Laufe der beiden 
lotzten Jahrhunderte zahlreiche Juden begegnen, wird ebenfalls 
unter den oben geschilderten Voraussetzungen verstandlich. Wie 
demgegeniiber der kontinentale Protestantismus und insbesondere 
Luther und das Luthertum sich im Laufe ihrer Entwicklung in 
zunehmendem MaBe von dem Alton Testament entfernten und 
damit zugleieh auch dem Judontum mehr und mehr ablehnend 
gegeniibertraten, belegte der Vortragende aus der Literatur des 
Reformationszeitalters und der beiden folgenden Jahrhunderte.

Professor D eutschb ein , Marburg, sprachiiber Den stilistischen 
Werl der sogenannten grammatischen tiedeteile im Englischen. In 
der Sprache der englischen Dichtung begegnen in zahlreichen Fallen 
Abstrakta, wo das Deutsche Adjektive vorzieht:

Bsp. Wordsworth, Tintern Abbey v. l f .
Five years have past; five summers with the length 
Of five long wintersl — — —

deutsch etwa: . . . fiinf Sommer mit fiinf la/ngen, langen Wintem. 
Oder daselbst, v. 110:

A motion and a spirit, that impels 
Ali thinking things 
deutsch etwa: . . .  bewegter Geist.

Besonders haufig ist diese Erscheimmg bei Browning.
Bsp.: The end of evening smiles . . . 

deutsch etwa: der sinkende Abend lachelt . . .
Die Wertung der grammatischen Redeteile ist im Englischen be
sonders stark entwickelt. So greift neuerdings immer mehr auch 
in „der Prosa und selbst in der Umgangs.sprache der Gebrauch 
des Genetivs und das in der Dichtung des 19. Jahrhunderts haufige 
Heńdiadyoin um sich. (Grund: der attributive Satzcharakter 
des Englischen.) Dabei bleibt das Englische nicht beim Abstraktum 
stehen, sondern verwendet in zunehmendem MaBe auch Konkreta 
zur Wiedergabe dessen, was das Deutsche vorzugsweise durch 
Adjektive bezeichnet. Beispiele aus der neuesten englischen



Romanliteratur: Mr. N. lives a heli of a way off. — I had a devil 
of a time yesterday. — They are making the heli of a mistake. — 
He was not a success. — Dinner was perfection.

Englische Stilistiken der neueren Zeit warnen vor der Anwen- 
dung des Adjektivs. Besonders bevorzugt wird das Substantiv 
vor dem Adjektiv (devil statt devilish usw.) in emotionaler und 
anschaulicher Ausdrucksweise; die Mundarten liefern dazu be
sonders lehrreiches Materiał. An derartigen Erscheinungen diirfen 
wir nicht voriibergehen, wenn wir die besondere Farbung eines 
Textes erkennen und nieht nur das Begriffliche des Textes ver- 
stehen wollen. Wenn eine sprachliche Form durch den Gebrauch 
,,abgegriffen“ ist, dann geht die Entwicklung der Sprache dahin, 
die nachsthohere Gattung der Redeteile zu gebrauchen. So lafit 
sich etwa der Ersatz von to walk, to ride durch to take a walk, 
to have a ride erklaren oder der bevorzugte Gebrauch von length 
statt des ,,abgegriffeneren“ long.

Die Erorterung all dieser Erscheinungen ist gerade in der 
Gegenwart besonders wertvoll. Die Veranderungen, denen die i 
englischo Mentalitat augenblicklich so sehr unterworfen ist, finden 
ihron Niederschlag in der Sprache.

Professor Schirm er, Bonn, leitete seinen Vortrag Der moderne 
englische Roman ein mit einer kurzeń Wiirdigung der bedeutsamen 
neuen geistigen Stromungen, die im spatviktorianischen England 
aufzutauchen begannen. Im Laufe der neunziger Jahre des ver- 
flossenen Jahrhunderts begann man die Kunst des viktorianischen 
Zeitalters ais lebensfremd zu empfinden. Dichter wie Dickens, 
Thackeray, Mrs. Gaskell hatten wohl realistische Bilder ihrer 
Zeit gezeiehnet und Problome gesehen; sie hatten es aber nicht 
gewagt, diese Probleme mm auch wirklich kampfend anzugreifen. 
Jetzt erstrebte man Wahrheit um jeden Preis, und der Roman 
wurde diejenige Form der Literatur, die sich in den Dienst des 
Kampfes um das Neue stellte. Die neue Romankunst suchte zu- 
nachst Anlehnung an franzosische Formen, aber der Versuch des 
Imports des franzosischen Realismus mifilang; was davon verblieb, 
ist nicht viel mehr ais Handwerkliches. Auch russischer Einflufi 
(Gogol, Dostojewski) vermochte nicht in die Tiefe zu wirken, 
dazu waren die Moglichkeiten russischen und englischen Lebens 
zu wesensverschieden. Die Lehren des russischen Realismus wirk
lich innerlich zu erfassen gelang nur Joseph Conrad, der von Geburt 
selbst Slave war. Mystisches, Theosophisches drang in reichem 
Mafie in den neuen englischen Roman ein; von ungeheuremEinflufi 
waren die Ergebnisse psychologischer Forschung, vor allem aber 
die Theorien und Experimente Sigmund Freuds auf dem Gebiet 
der Psychoanalyse. Alle Kraft wird aufgeboten, dem Ich ins Ge- 
sicht zu schauen, das Selbst ist heilig; Schriftsteller wie May 
Sinclair versuchen es herauszuschalen in iiberstarkem Betonen 
des sexuellen Instinkts. Nach der Seite der Kunstform betrachtet, 
hat der englische Roman der Gegenwart zwei Wege vor sich, die 
sich in der jiingsten Entwicklung abzeichnen, die barocke Linie 
und die klassische Linie. Auf der ersten, wohl sehon ihr Ende 
bezeichnend, bewegt sich J. Joyce, Ulysses. Hier ist alle Grammatik, 
alle Stilistik verworfen, nur durch das Gesetz der Assoziation be- 
stimmte Aneinanderreihungen von Bewufitseinsinhalten, ato- 
mistische Aufzeichnungen lafit der Verfasser sich vor dem Leser 
abrollen, ihre Erganzung und Vervollstandigung diesem iiberlassend. 
Der 'Schlufisatz des Ulysses [zieht sich ohne InterpunktionŁ(!)
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iiber 42 Seitan hin u ml ist ais Ganzes uberhaupt nicht mehr zu 
fassen. Auf dieser Linie ist eine Weiterentwicklung nicht moglich; 
richtungweisend kann nur die klassisehe Linie sein, ohne daB 
dadurch etwa eine Riickkehr zu viktorianischen Formen bedingt 
w a r e .

B erthold  Cron.

R om anistische Vortrage.
Es war Zufall, dafi in der ersten allgemeinen Sitzung drei 

Komamsten zu Worte kamen, weil fur diese Themata ein Interesse 
vorausgesetzt wurde, das iiber das Fach des Italienischen oder 
Franzosischen hinausging. So sprach Universitatsprofessor 
Dr. Franz iiber Kórper und Seele im JDichtwerk, mit Beispielen 
aus Dantes Oóttlicher Komodie. Es gibt jetzt viele Bestrebungen, 
vom Korper aus das seelische Leben zu beeinflussen. Auch beim 
Dichter werden seelische Vorgange korperlich dargestellt, und zwar 
immer in der Bewegung des Koipers. Dieser Gedanke wurde an 
der Interpretation von Purgatorio 21 und am Problem der poten- 
tiellen Bewegungen ausgefiihrt; das sind solche Korpervorstellungen, 
die nur im Zusammenhang mit lcorperlicher Bewegung dichterisch 
gewiirdigt werden konnen.

TJniversitatsprofessor Dr. W inkler (Innsbruck) sprach iiber 
Sprachmusik und Stilistik. Laut und Begriff stehen in Wechsel- 
wirkung; die phonetische Untersuchung der Sprachmusik muB die 
Verbindung mit der Stilistik, dem Reich der Werte, aufnehmen; 
die Sieversschen sprachmelodischen Anschauungen konnen in diesem 
Zusammenhang verwertet werden.

Universitatsprofessor Dr. K iichler (Wien) beantwortete die 
Frage: Wie sollen wir Moliere beurteilen ? dahin, daB wir nicht 
zu viel von seinem Leben aus seiner komischen Dichtung heraus- 
esen diirften. Moliere ist kein Realist, denn er iibertreibt seine 

Charaktere, und zwar nicht um ihnen hohere Wahrheit zu geben, 
sondern um die komische Wirkung zu erhohen; Harpagon und 
Dandin stehen fiir ihn nicht an der Grenze des Tragischen. Er 
ist kein Moralist, denn von der Seite der billigen Sittenlehre, die 
er verkiindet, ist seinen Komodien nicht beizukommen. Er ist 
erst recht kein Denker, der sein Leben dem Kampf fiir seine Er- 
kenntnisse weiht, sondern ein Genie auf dem Gebiete des komischen 
Theaters.

Privatdozent Dr. Friedm ann (Leipzig) sprach iiber Einige 
Slrómungen in der franzosischen Lyrik der Gegenwart. Der Vor- 
tragende ging von der allgemeinen Krise der franzosischen Geistig- 
keit am Ende der 90 er Jahre aus und zeigte den Zusammenhang 
zwischen Neuklassik und Nationalismus auf. Hauptvertreter 
der ersteren ist Jean Morśas. Die eigentliche Reaktion gegen die 
symbolische Richtung sieht F. im Naturismus. Dessen Fiihrer 
ist St. Georges Bou h 61 i er, theoretisch starker ais praktisch. 
Naturismus ist soziale Dichtung. Der EinfluB der Russen macht 
sich hier geltend. Eine der bedeutendsten Erscheinungen ist die 
Grafin Noailles. Die Gruppe der Abbaye steht dem Naturismus 
nahe. Der Vortragende schilderte die Entwicklung Duhamels, 
Romains’, Vildracs u. a., die durch den Unanimismtis hindurch 
zur Menschheitsdichtung gelangten. Die jiingsten Erscheinungen 
des Expressionismu8 wurden sodann geschildert und ihre Eigenart 
mit der Nachkriegsmentaliiat im allgemeinen und mit der Einwirkung 
des Films im besonderen in Zusammenhang gebracht. Ais Ąb-
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schluB des Vortrages wurde die Entwickiung Valerys in knappen 
TJmrissen skizziert und auf die Bedeutung dieser von Verstandes~ 
elementen absehenden rein lyrischen Kunst hingewiesen und ge- 
zeigt, wie sich in Valóry eine Synthese der Haupttendenzen der Lyrik 
der letzten Jahrzehnte seit Mai lamie findet.

Universitatsprofessor Dr. Gelzer (Jena) gab eine Darstellung des 
Entwicklungsganges von Henri Barbusse.

Beginnend ais Journal ist und Lyriker hiniiber zum Roman. 
Nach Versuchen und Talentproben, L’enfer, Nous autres, der grol3e 
Erfolg, Le feu. Von da ab ganz in die Połitik, Clarte, La lueur 
dans 1’abime, Le couteau entre les dents. Parallel dazu seine poli- 
tische und weltansehaulische Entwickiung: Vom Sozialisten, 
der geistig durchaus auf der Aufklarung basiert, hiniiber zur dritten 
Internationale Lenins. Neben der theoretischen politischen Arbeit 
in den Romanen und Schriften die praktisehe reine Werbetatig- 
keit unter den KriegsteiInehmern. Organisatorische Arbeit, Heriiber- 
ziohen der republikanischen Combattants zu den Ideen der Gruppe 
Clartó und zuletzt zum russischen Kommunismus. In allerletzter 
Zeit wieder Riickkehr zur Form des Romans: Les enchainements 
und der Novellenband Force. Die Wertung vom Vart pour l'art- 
Standpunkt ist leicht: Durchschnittsbegabung vorher und nachher, 
einmal ist er iiber sich Belfast herausgekommen, in dem grofien 
Kunstwerk Le feu. Aber fur die komplexe Personlichkeit von B. 
ist diese Beurteilung zu eng. Er ist ein Naehfahre der Aufklarung, 
ein aktueller und aktiver Voltaire, der seinen Platz in der Geistes- 
geschichte des 20. Jahrhunderts hat und behalten wird.

Arthur Franz.

B ericht iiber die spanische Gruppe.
In Diisseldorf fand die Hispanistik naturgemaO nicht denselben 

Resonanzboden wie in Berlin. Die Rheinprovinz liegt Frankreich 
zu nahe, ais dafi dort auf ein eingehenderes Studium des Fran- 
zósischen verzichtet werden konnte. Trotzdem war auch die Diissel- 
dorfer Tagung fiir die Hispanistik nicht ohne Bedeutung. Zum ersten 
Małe hatte auch die spanische Regierung einen amtlichen Vertreter, 
den Direktor der Biblioteca de Menśndez y Pelayo in Santander, 
Dr. M. Artigas, entsendet. Vortrage hielten:

Studiendirektor Prof. Dr. G reif, Berlin, Der iberische Kultur- 
kreis und unsere hoheren Schulen.

Den Auftakt bildete ein besonders fiir Nicht-Hispanisten 
bestimmter Vortrag. Der Vortragende trat warm fiir die Pflege 
der Beziehungen zu den iberischen Volkern ein. Nicht nur in 
Spanien hat man grofle Sympathien fiir Deutschland, sondom 
auch in Portugal, das nur widerwillig unter dem Druck der Entente 
in den Krieg gegen uns gezogen ist. Das neu erwachte geistige 
Leben, narnentlich in Coimbra, wird auch dieses Volk wieder empor- 
fiihren. Uhorall auf der Pyrenaen-Halbinse) zeigt sich der Wille 
zum Fortschritt. Es ist deswegen notig, dafi wir diesem Gebiete 
mehr ais bislang unser Interesse zuwenden und uns mit seiner 
Sprache und Kultur befassen.

Prof. Dr. H aack, Hamburg, Die Auswertung der spanischen 
Literatur fur den Unterricht.

Der Yortrag wird in den Neueren Sprachen abgedruckt.
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Dr. M. A rtigas, Santander, Wie soli der deutsche Philologe 
in Spanien słudieren? (in spanischer Sprache).

Bei der geringen Zahl der Hispanisten bietet Spanien den 
deutschen Philologen ein reiehes Feld der Betatigung. Die Mund- 
artenforsehung bat auf der Pyrenaen-Halbinsel erst eingesetzt. 
Mehrere Institute (wie das Institut d’Estudis Catalans) sind ins 
Łeben gerufen und wertvolle Arbeiten auf diesem Gebiete erschienen 
(z. B. Krugers Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mund- 
arten), aber es bleibt noch viel zu tun iibrig. Das Baskische ist 
trotz der Arbeiten von Schuchardt, Meyer-Liibke u. a. immer 
noch eino Sphinx. Fur das Mittelalter fehlen noch kritische Aus- 
gaben sogar bedeutenderer Sehriftwerke. Die Cancioneros miissen 
gesichtet und neu bearbeitet werden. Es fehlt noch eine zusammen- 
hangende Darstellung der spanischen Renaissance. Auch die 
klassische Zeit ist durchaus noch nicht erschopft. Eine brauchbare 
Biographie des Cervantes soli noch erst geschrieben werden. Das 
Lopestudium befindet sich noch in seinen Anfangen.

Die Mitarbeit des deutschen Philologen ist daher sehr er- 
wiinscht. Wie sollen die Philologen nun das Spanische studieren? 
Zum Studium der Sprache stehen verschiedene Einrichtungen 
zur Verfiigung. In Madrid sind fur Auslander die Kursę der Junta 
para Ampliación de Estudios eingerichtet, und neuerdings auch 
die der Arbeitsstelle fiir deutsch-spanische Wissenschaftsbeziehungen 
(Dr. G. Moldenhauer, Madrid, Fortuny 15). In Santander sind 
unter der Leitung des Vortragenden schon mehrere Kursę abge- 
halten worden, an denen gerade Deutsche besonders zahlreich 
teilgenommen haben. Die genannten Institute haben auch das 
Studium der staatlichen Einrichtungen, der wirtschaftlichen 
und wissenschaftlichen Verhaltnisse auf der Pyrenaen-Halbinsel 
mit in ihren Aufgabenkreis gezogen. Fiir das eingehendere Studium 
stehen viele Bibliotheken, neben den Staatsbibliotheken auch 
die von dem Vortragenden verwaltete Bibliothek des Menóndez 
y Pelayo, den Ausliindern zur Verfiigung. Dann sind in Spanien 
die vielen Archive mit ihren noch unerforschten Reichtiimern. 
Kurz, in Spanien braucht der Philologe nicht lange nach Arbeits- 
gebieten zu suchen.

Dr. A rtigas sprach auch iiber Das Wesen des Oongorismns.
Der EinfluB Góngoras beschrankt sich nicht auf seine Zeit. 

Seine Ziele waren ahnliche wie die der Symbolisten und Parnassiens, 
und es ist deswegen verstandlich, dali er auch in unserer Zeit Ver- 
ehrer und Nachahmer gefunden hat und wieder in den Mittelpunkt 
der literarischen Forschung gestellt worden ist. Neuausgaben 
seiner Werke und Abhandlungen iiber ihn sind die Folgę. G. ist 
ein echter Humanist des 16. Jahrhunderts. Er sucht und findet 
seinen Verkehr bei der Aristolcratie und halt sich fern vom pro- 
fanum vulgus. Seine Kunst ist nicht fiir das Volk. So steht er im 
Gegensatz zu Lope, der in seinem Nuevo Arte de hacer Comedias 
fiir das Theater fordert, daB der Geschmack des Volkes die Richt- 
schnur fiir den Dichter sein miisse. Góngora sieht alles nur durch 
die humanistische Brille. Die Verse Vergils klingen ihm immer 
in den Ohren. Er will die spansiche Sprache veredeln. Die Dichtung 
soli sich durch den musikalischen Charakter der Sprache aus- 
zeichnen. Das geschieht auf Kosten des Inhalts. Viele seiner Dich- 
tungen der spateren Zeit sind deswegen schwer verstandlich. Aber 
sein Verdienst ist es, den Schatz der Sprache durch neue Wort-



bildungen und Metaphern bereichert und der Syntax die Steifheit 
genommen zu haben.

Privatdozent Dr. Groflmann, Hamburg, Die nationale 
Philologie im spanischen Amerika.

Der erste groBe Philologe seit der Loslosung der siidamerika- 
nischen Kolonien ist der Venezolaner Andrśs Bello. Sein Haupt- 
werk ist seine Gramatica de la Lengua Castellana (1845), ,,noch 
heute die vollstandigste und griindlichste Grammatik des modernen 
Spanisch“. B. hat auch ais Rechtslehrer, Philosoph und Literat 
eine erstaunliche Tatigkeit entfaltet und ais Philologe einen groBen 
Kreis von Schiilern um sich versammelt. Er ist konservativ und 
wurzelt in der klassisch-europaischen Tradition. Ihm ist seine 
Sprache ein freundschaftliches Bindeglied zwischen den verschie- 
denen Nationen spanischer Zunge in beiden Erdteilen. Nach ihm 
wird es anders. Zur Zeit der literarischen Romantik und des poli- 
tischen Chaos in Siidamerika tritt man in bewuBten Gegensatz 
zum Mutterland. Die sog. Amerikanismen-Worterbiicher, die ersten 
Dichtungen im Gaucho-Dialekt, von kunstmaBigen Dichtern in 
bewuBt volkstiirnlichem Tonę abgefafit, sollen eine spezifisch 
amerikanische Sprach- und Kulturentwicklung beweisen. Dazu 
kommt die erste planmafiige Einfiihrung von Gallizismen, wie 
sie z. B. bei Sarmiento zu beobachten ist, die dem heimatlichen 
Idiom eine andere Filrbung geben sollen. Die Philologie der Ameri- 
kanismenjager hat zweifelhaften Wert, aber sie hat den Vorzug, 
daB um die Mitte der neunziger Jahre die Inventarisierung des 
Wortschatzes in fast allen siidamerikanischen Republiken zum 
AbschluB gelangt ist, w&hrend im Mutterlande noch heute Re- 
gionalworterbiicher in tihnlicher Vollstandigkeit fehlen.

Inzwischen war aber eine neue Zeit fur Siidamerika herauf- 
gekommen. Es hatte den AnschluB an Europa gesucht und gefunden. 
Die Einwanderung hatte viele wertvol!e Krafte gebracht, und so 
tritt auf linguistischem Gebiet ein Wandel ein, die vergleichende 
Methode und die historische Grammatik werden eingefuhrt.^ Zwei 
Deutsche sind ihre glanzenden Bahnbrecher, und ein vielleicht 
noch grofierer Einheimischer, der Bogotaner Rufino Josś Cuervo, 
der die wichtigsten Jahre seines Lebens in Paris zugebracht hat. 
Cuervo, in seiner Geistesverfassung dem Bello verwandt, hat 
sein Werk fortgesetzt. Seit 1874 ist die Gramatica de la Lengua 
Castellana, die von nun ab ais Bello-Cuervo zitiert wird, oft aufge- 
legt worden und bis heute das Standardwerk geblieben. Leider 
ist Cuervos Diccionario de Construccićn y Regimen de la Lengua 
Castellana nicht iiber den Buchstaben D hinausgelangt. In den 
Apuntaciones crlticas sobre el Lenguage Bogotano (1867) hat 
er zum erstenmal auf sprachvergleichendem Wege festgestellt, 
daB der Dialekt von Bogota noch viele Formen aus dem Andalu- 
sischen, Aragonesichen und andern Dialekten der Peninsula ent- 
halt, jedenfalls aber altes Sprachgut die Grundlage bildet. Sprach- 
vergleichend ging auch Rudolf Lenz vor. In seinem Diccionario 
Etimológico de las Voces Chilenas derivadas de las Lenguas Indf- 
genas Americanas (1905/10) setzte er die indianischcn Lehnworter 
der chilenischen Umgangssprache in Beziehung zu dem einge- 
borenen Sprachschatz der iibrigen spanischen Dialekte des Kon- 
tinents, und in seinem zweiten Meisterwerke: La Oración y sus 
Partes (Madrid 1920) hat er Wundts sprachpsychologische Er- 
kenntnisse fiir die spanische Welt nutzbar gemacht. Hanssens 
„Spanische Grammatik auf historischer Grundlage" ist fiir den
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Amerikanisten vielleicht zu einseitig auf den alteren peninsularen 
Laut- und Formenstand eingestellt. Siidamerika hat sich wieder 
eng an Spanien angeschlossen, und diese Wiederannaherung, 
die im Dia de la Raza u. a. ihren Ausdruck findet, ist tief innerlich 
begriindet. Jetzt ergeht allenthalben in Argentinien und Chile 
der Ruf: Łehrt in den Sehulen Castizo-Spanisch, d. h. die Normal- 
sprache des Mutterlandes. Zur Pflege dieser Beziehungen lafit 
man die bedeutendsten Philologen der Halbinsel zu Gastvorlesungen 
heriiber kommen (Castro, Montoliu), der bekannte Quesada und 
andere bedeutende Wissenschaftler pflegen den Panhispanismus, 
die Zoitungen haben philologische Plauderecken, die sog. ameri- 
karusche Orthographie ist iiberall (auŁSer in Chile) wieder ver- 
schwunden, die argentinische Akademie tritt in enge Beziehungen 
zu der spanischen. Siidamerika hat soine alte Rassenzugehorigkeit 
wieder entdeckt, besitzt aber andorerseits geniigend Eigenkultur, 
um nieht fiircliten zu miissen, da(3 es in der Zusammenarbeit mit 
Spanien seine Eigenart verliert. Die Arbeiten des Instituto de 
Filologia in Buenos Aires und das Instituto de Literatura Argentina 
zeigen, dali man auch die sprachwissenschaftliche Forschung in 
amerikanisch grofiziigiger Weise betreibt. Ricardo Rojas, der erste 
Inhaber eines Lehrstuhles fiir argentinische Literatur, ist der geistige 
Mittelpunkt, in dem die beiden Linien, die hispanistische und die 
nationalistisch-amerikanische, zusammenflieBen. Diese Entwick- 
lung in Amerika gibt uns die Antwort auf die Frage: Spanisch 
oder Spanisch-amerikanisch ? Peninsulares Spanisch ais selbst- 
verstandliches Fundament des grofien spanischen Sprachgebaudes, 
aber unter seinen Korridoren und Fliigeln soli auch der ameri- 
kanische nicht fehlen.

Studienrat Dr. Schecker, Bremen, Spanische Volkskunde.
Bei der Erforschung der spanischen Volkskunde muB man 

sehr kritisch zu Werke gehen. Man rrraB z. B. bei dem Studium 
des Folklore miBtrauisch sein gegen Sammlungen wie Truebas 
Cue.ntos Populares. Durch die hier vorgenommene Bearbeitung 
des Materials werden die Volltsiiberlieferungen gefalscht. In Spanien 
kann man wie in kaum einem andem Lande folkloristisch inter- 
essante Beobachtungen machen. In vielen Volksiiberlieferungen 
finden wir noch Reste mittelalterlichen Denkens erhalten. Be- 
zeichnend ist auch der Reichtum an Sprichwortern.

Der Yortragende trug dann aus seinen Sammlungen Proben 
zu einzelnen Kapiteln der Volkskunde vor, z. B. Gebete und Formeln 
fiir Beschworungen und Besprechungen, die Rufę der Verkaufer 
auf den StraBen, die Reąuiebros u. a. m.

Universitatsprofessor Dr. K ruger, Hamburg, Volkstumliche 
Kultur auf der Pyrenden-Halbinsel.

K. behandelte in seinem Vortrage die Kultur des nordwest- 
lichen Gebirgsgebietes an der Grenze von Spanien-Portugal, Provinz 
Zamora. Dem rauhen Gebirgscharalcter der Landschaft entsprechend 
ist der Mensch dort karg und ernst und zeigt in Tracht, Wohnung 
und Gebrauchsgegenstanden einen ausgesprochen archaischen 
Charakter. Aber trotz der Abgeschiedenheit tritt auch hier schon 
der Verfall der alten Trachten, Sitten und Gebrauche ein, den wir 
auf den Nachbargobieten beobachten, wo z. B. der Bergbau das 
Leben der Bevolkerung von Grund auf geandert hat (vgl. Palacio 
Yaldós: Aldea Perdida). Im einzelnen wurde mit Unterstiitzung 
von Lichtbildern der Stand der archaischen Kultur illustriert.
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Da Haus in seiner altesten Form ais Rundbau, in seiner Weiter- 
entwicklung zum Langbau und zum ZweigeschoBbau; die innere 
Raumeinteilung, die Bedeutung der Feuerstelle im kaminlosen 
Bauernhaus, der Ofen; die Muhlen, Handmuhlen, Wassermiihlen, 
Walkmiihlen; die landwirtschaftliehen Gerate wie Egge, Pflug, 
Sichel, Dreschflegel, die Fuhrwerke mit ihren Scheibenradern, 
die Schlittenwagen; Bienenstocke, Ziegeleien in ihrer primitivsten 
Form. G ustay Flaack.

S c h lu f i  b e r ie h t .
Den letzten Vortrag iiber Organisalionsfragen hielt der Unter- 

zeichnete, iiber den er demnachst gesondert berichten wird. Er 
leitete gleichzeitig zur Oeschaftlichen Sitzung iiber, in der iiber 
einige wenige zur Erledigung gelangte Punkte abgestimmt wurde, 
die iibrigen wurden der nachsten Tagung iiberwiesen, fiir die von 
Hamburg eine Einladung yorlag, iiberbracht von Oberschulrat 
Dr. Meyer und dem allverehrten Professor Wendt, der auch in 
launigen Worten unser aller Dank an die gastgebende Stadt und 
den riihrigen Vor,stand zum Ausdruck brachte.

T h e o d o r  Z e ig e r .

LEITSATZE,
betr. die schriftlichen Arbeiten, angenommen in der Versamnduug-
der B e r l in e r  N e u s p r a c h l ic h e n  A r b e it s g e m e in s c h a ft  

am 11. Februar und 11. Marz 1926.
1. Mindestzahl der zur Korrektur anzufertigenden Klassenarbeiten

a) Unterstufe-. Bei sechsstiindigein Dnterricht mindeatena zWolf 
Arbeiten im Jahre. In VI die erste Arbeil'* ers" naób Sen" 
grofien Ferien.

b) Mittelstufe: Bei vier- bis fiinfstiindigem Unterricht mindestens 
zehn Arbeiten im Jahre-

e) Obe.rstufe: Bei vierstiindigem Dnterricht mjiide.stens aoht 
Arbeiten im Jahre, darunter fiinf bis sechs ireie "Arbeiten.
Bei dreistiindigem Unterricht mindestens seehs Arbeiten im 
Jahre, darunter vier 1'reie Arbeiten.

2. Art der Arbeiten.
a) Unter den zur Korrektur anzufertigenden schriftlichen Arbeiten 

stehen auf allen Klassenstufen die freien Arbeiten an erster 
Stelle. Daneben sind auf allen Klassenstufen Diktate unerlafilięh, 
doch diirfen sie nieht uberwuchern.

b) Die freien NacherzUhlungen schliefien sich auf der Oberstufe 
an einen fremdsprachlichen oder einen deutschen Test an. 
Auf der Mittelstufe ist fiir diese Arbeiten in der Rcgel ein 
fremdsprachlicher Test zu benutzen.

c) Ęinubersetzungen (aus dem Deutschen in die Fremdsprache) 
sind in der Unterstufe mogliehst wenig anzufertigen, auf der 
Mittelstufe nehmen sie zur Befestigung der Grammatik einen 
breiteren Umfang ein, auf der Oberstufe sind sie nach Moglich- 
keit g„anz zu meiden.

d) Es wird empfohlen, auf der Oberstufe an Stelle des Diktates 
gelegentlich die Ueborsetzung eines kiirzeren Abschnittes aus 
der Femdsprache in das Deutsche treten zu lassen oder (auch 
im Anschlufi daran) die dcutsche Inhaltsangabe eines langeren 
fremdsprachlichen Abschnittes.
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3. Aufgaben fur die Reifepriifung-.
1. Preie Arbeiten im Anscb!uli an einen yorzulesenden Text undzwar

a. deutschen Text,
b. fremdsprachlicben Text, besonders dann, wenn Umformung 

von einem bestimmten Gesichtspunkt aus gefordert wird.
2, Prełe Arbeit im Ansehlufi an Gelesenes oder Besproohenes. 

Do oh ist 1. besonders z u empfehlen.
Berlin. M. F u ch s .

CHARTERHOUSE SCHOOL, SURREY.
c i . 1? an account of my day’s impressions at Oharterhouse
bchool, Godalming, m Surrey, I do not mean to give a detailed 
description of the British system of education, but rather want to 
try and give my readers the glimpse I eaught of English Public School 
life, and of the spirit that seemed to be its very essence.

One of the masters of Oharterhouse, to whom I was introduced 
during my stay at Elstead, Surrey, was kind enough to arrange for 
me to spend a day at the school.

Tho history of Oharterhouse, like Harrow and Eton one of the 
leading publie schools in England, dates as far back as the 14th 
century. The old buildings in London, once a Carthusian monastery,
— the name Oharterhouse being a corruption from Chartreuse —, 
had after the dissolution of the monasteries changed hands under the 
Tudors, and become a private mansion of historie interest. In 1611 
the property was taken over by Thomas Sutton, who laid the foun- 
dation of the present school, endowing it with agricultural lands in 
various counties. As a brotherhood for 80 old gentlemen pensioners,
— remember old Colonel Newcome, — and a school for 40 poor boys, 
it passed under the name of the Hospital of King James in Charter- 
house through all kinds of vicissitudes, until in 1872, owing to a 
depreciation in land values that meant a sore loss of ineome to the 
Hospital, the portion of Charterhouse occupied by the school was 
sold to the wellknown City Guild of Merchant Taylors, who still 
retain it.

With the Capital thus gained new sehoolbuildings were erected 
on the heights above Godalming in 1872. But the old atmosphere and 
tradition accompanied the Carthusians into their new home, being 
rejuvenated, as it were, at the heart of naturę, and of the Surrey 
downs. The spirit of old Carthusian Headmasters such as Nicholas 
Gray, and of old Carthusian boys, such as Joseph Addison, Richard 
Steeie, John Wesley, William Makepeace Thaekeray, Thomas Lovell 
Beddoes, and others permeate the new site, leaving their mark upon 
the place.

To Charterhouse then I set out one morning. Leaving soon after 
breakfast in most gorgeous sunshine, the country all aglow with 
autumn tints and shadows, I eaught the motorbus at the village 
green. These dear old English villages and country lanes! So fresh 
and clean, and the air sweet, and the birds chirping in the bushes. 
According to tradition, as one of the masters told me, the blue bright 
sky, the right setting for Charterhouse.

Several schoolchildren were in the bus going to Godalming, — 
a drive of about 5 miles, — and one dear little chap with gentle face 
and soft wice smiled confidingly up at me, when I sat down next to 
him. Soon we were the best of friends, he chatting away about his
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school experience, — in his 3rd term, — and wanting me to do sums 
with him, — “the taking-away, sub-tr-action it’s really called” —. 
And then spelling, all sorts of words, and delighted to find he eould 
do it so much botter than he had thought. The height of good feeling 
was reached, when the little chap asked whether I had a large house, 
and this being negatived, proudly stated: “Oh, I have!” But this 
difference of our worldly fortunes meant nothing to him. By the time 
we both got out at Charterhouse Bridge, where the way leads up the 
hill to the Colleges, I had forgotten all about my farę, until gently 
reminded by the motor-driver. There our ways parted, the little 
fellow with reluctanco up the hill, following me with his eyes fuli of 
ąueries, I down the hill at first — Charterhouse Road — to meet my 
Charterhouse friend. On our way to the school, up the hill and through 
the high arched entrance, he introduced me to two or three of his 
colleagues, the masters in their black caps and gowns walking to 
their respective classrooms, and theboys strolling acrossthe ąuadrangle 
in groups, or arm in arm.

The time-table at Charterhouse is as fołlows:
School hours are 7.30 — 8.15. Chapel at 9.25, then school from 

9.45-10.45, and againTrom 11.15-12.15, and 12.15—1.0. Wednesday 
and Saturday are half-holidays, on other afternoons there is school 
from 4 to 6. — In Summer school goes on till 1.15, and there are three 
half-holidays. Afternoon school is then from 2,15 to 4,15. There is 
evening preparation from 7.30 to 9.0, then prayers in Houses, and 
preparation for seniors from 9.15 to 10. — On Sunday morning there 
is Chapel 10.30 — 11.15, followed by a Scripture lesson. Evening 
chapol is at 7.0. There is a voluntary service (High Communion) on 
Sundays at 8 o’clock.

The first lesson I went to, was one in history, in which the modern 
history of Egypt was touched on. It was given to an Under Fourth 
form, i. e. boys normally at the end of their first year at Charter
house with an average age of 14 They would correspond to Tertia. 
The history master, an “advanced” young man, quite natural and 
simple, with broadminded ideas, lectures also to the prisoners/in 
Pentonville Prison.

It was both interesting and amusing to follow his discursions 
onEgyptian history and the interference of foreign powers, such as 
England under Gladstone, and France under Napoleon.

“Now I don’t mean to say that England did not do a lot of good 
there; but having investod a great deal of money in Egypt we stuck 
to Egypt, as we were afraid to lose our money. Weil, that is quite a 
natural thing to do, I suppose, but after all, nothing to be specially 
proud of.”

Then about the battle of the Nile, when Nelson destroyed the 
French fleet, and the French army gradually mouldered away in 
consequence, having its means of transport cut off. Only Napoleon 
managed to worm himself out of it, leaving his army and soldiers to 
their fate.

“Shame on him!” Half-smothered ejaculations from the boys. 
You ought to have seen them, little men with all the calm self- 
possession and matter of course behaviour of grown-ups. Only just 
now and then, when the young master madę a joke, their black coats 
and long trousers did not prevent a misehievous grin and a twinkle 
of the eye, fuli of thorough understanding of good fun. (The black 
coats and long trousers are not meant as a uniform, — unless men’s 
fashion is considered as such.)
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When finally the remark was passed by the master that Gordon, 
one of England’s great soldiers, who lost his life at Khartoum, had 
ho business whatsoever to have done what he did, and thus almost 
asked for what came to him in the end, — assassination —, one of 
the boys started arguing about it.

“You know nothing about it, Hughes.”
“Oh yes, I do, sir!”
“No, you don’t. But I shall reserve any argument until later 

on, when you do know morę about it.”
“Oh, but I do, sir!”
“Shut up, Hughes, or I’ll make you write an essay on it!” This 

with a laugh.
“Oh, — sir —!” Long drawn out, like a sigh of reproach. And 

yet ąuite friendly, almost trustingly assuming that the master really 
did not mean it.

The whole atmosphere in this history iesson was one of thoroughly 
good comradeship, just like a group of boys crowded round an other 
lad. who happens to know a little^more than they do, and who is 
ready to impart his knowledge to them and help them on with it. 
It was morę like a conversation, notes taken down, and ąueries 
thrown in now and then, if anything in particular had roused the 
boys’ special interest. Often the master was not certain of an exact 
datę, confessing frankly that he had forgotten it, but telling them 
where to find it. As I was told later on by one of the form-masters, 
considerable changes have taken place in so far that the examination 
boards for teachers lay far greater stress upon their candidates having 
a fair bibliographical knowledge and knowing where to replenish their 
information and how to impart it, than upon their being walking 
encyclopaedias.

( It was all such a nonchalant, almost merry kind of Iesson, refresh- 
ing and stimulating, th© actual facts and information being thrown 
in morę, as it were, into the genial atmosphere of comradeship and 
understanding of a boy’s needs and interests.

At 1 0 .4 5  the Iesson was over, and the boys, — now about 6 0 0  
boarders in all against the 4 0  Foundation Scholars of 1 6 1 1  —, assem- 
bled in the ąuadrangle and the outer courts to have a compulsory 
auarter of an hour’s Swedish dii!!, going in for it with all their might 
and main, and laughlrig faoes. It was jolly to watch them, — I was 
almost tempted to join in. The senior boys of all the houses have their 
own particular set to drill, being responsible for good results. The 
feeling of ręsponsibility is one of the main features of a Public School 
and is deliberately roused and developed in the boys, ręsponsibility 
of the stronger for the weaker, a kind of chivairy if you like, an atti- 
tude towards life that, in its truest form, can be an unfailing source 
of healing and strengtb.

Charming types may be found among the lads. One sees the 
pcrfect gentleman, with all the natural ease of speech and manners, 
inborn, inbred, — in the literał sense of the word, well-bred. One 
is reminded of what Ruskin says on that point.

• c°mParinS German and English education, the form-master 
- id :  “The German generał education in elementary schools (Volks- 
schulen) and secondary schools (Mittelschulen) is eertainly superior 
to ours. How many of the servant class in England are analphabets 
even now, in spite of compulsory education. — But if the Germans 
beat us on the lower scalę, we beat them on the higher. If a boy makes 
real use of all the chances offered him at college, and does not allow 

Die Neueren Spraohen. Bd. XXXIV. H. 4. 20
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the calls upon his time in the way of sport and games to oust his 
literary and educational interests, he ought to do very well. For the 
really best of the public schoolboys, — I don’t mean the average, — 
aro from every point of view on a high level; they combine knowledge 
with this finer sense of insight and good breeding which comes of 
experience, — the experience of centuries.”

There is much truth in that, I feel. For mere knowledge of 
facts alone is of no avail, unless this gentleness, the wise heart that 
is ever young, is stretching forth its hand of welcome.

After a further 15 minutes’ recreation, lessons, two of which 
I attended, were resumed. They were in German. The first lesson 
was given to a set of boys in Fifth and TJnder Fifth forms, i. e. in 
the third and fourth forms from the top of the school, (roughly cor- 
responding to Ober- and Unter-Sekunda). Some of them had done 
German for morę than two or three terma. — The second lesson was 
given by my friendly guide. His boys were in the Sixth and Under 
Śixth forms (i. e. Prima and Unter-Prima). Their ayerage age is 
just seventeen, and while some had learnt German for 1 x/> years, 
others were only in their second or third term. Normally boys begin 
German in Under Fifth, but conditions are not at present ąuite 
normal. — There are three terms in the year, varying from eleven to 
thirtoen or fourteen weeks. A good boy should get two promotions 
a year up to the Under Fifth. In Fifth, Under Sixth and Sixth boys 
usually spend a year. The abler boys enter at 13 % or 14 in Upper 
Fourth or Kemove, so that they can have two or even three years 
in the Sixth.

In this last lesson, too, a certain ease and even slackness was 
manifest, (for it was getting on to lunchtime). But quite open and 
unabashed, with a smile or a laughing word. One of the striking facts 
about most English school life is that the boys are on the whole 
ashamed of deceiving the masters. There are exceptions, of course; 
but as I was told by an old friend, himself a former headmaster, foreig- 
ners who have taught in England have been very much struck by 
the comparatiye absence of lying. It may perhaps be due to the fact 
that English boys as a rule look upon their master as their friend. 
A story is told about Thomas Arnold, the famous headmaster of 
Rugby, that the boys said of him : “It’s a sharne to lie to Arnold 
because he believes you.” Arnold certainly contributed towards 
forming a new relationship between master and pupil.

At 1.30 we had lunch. I had it with the Verrites, the boys of 
one of the houses. There are eleven houses at Charterhouse: the 
biggest ccntains 70 boys, and the smallest 40. The annual expense 
for tuition and board is about U 200, — , but some boys pay morę, as 
they may have the right to riin up bills at the school shop for food, 
materiale for games etc.; and many have all their clothes madę by 
the tailor in Godalming. The headboy in each house, aided by his 
monitors, chosen from the senior boys, keeps order in the house, 
and is in a way far morę important than the Housemaster. It is 
through him that the Headmaster governs. The boys themselyes make 
use of corporal stimulus, so that “six” means their giving six whacks 
with a cane on the seat of punishment. The fact that the boys them
selyes can carry these things out has some significanee for the whole 
ąuestion of solfgoyernment. The rule about masters using the cane 
varies at different schools. In most schools form-masters may cane, 
but at Charterhouse only Housemasters use the stick (for offences in 
the House). The Headmaster birches for serious disciplinar y or other
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delinąuencies. Headmonitors may give up to six strokes for breaches 
of houserules, but only in the presence of all the monitors in the 
house. The rules of the house are madę by the monitors with the 
consent of the Housemaster, and he practically delegates his dis- 
ciplinary authority to them. When he beats boys himself, it is usually 
for bad reports from other masters or serious breaches of discipline 
such as would naturally be reported to him by the Headmonitor. 
But all ąuestions relating to the somewhat arbitrary rules that govern 
a boy’s conduct in each house are dealt with by monitors themselves, 
though the victim of the punishment has the right to appeal to the 
Housemaster. The right, I may add, is rarely exercised. Beatings, 
however, are not common in good houses, where monitors rule by 
fęrce of character rather than by violence.

When lunch was ready we entered the dining-hall, where all 
the boys were standing at their respective tablee in long rows, and 
walkod up to the head table. The headboy, a youth about 18, sat at 
the head of the table with me on his right, and all the other senior 
boys of the house on either side. They treated me as their guest with 
all due courtesy and attention. Before sitting down, one of the senior 
boys said grace, and thcn again at the end of the meal. And again we 
walked down the hall, through the file of boys on either side, politely 
standing at their tables until we had left. Such natural order and 
discipline. Correct and polite, but with ease. — Then the headboy 
and seweral others, forming his staff as it were, took me over their 
house, dormitories, studies, baths, dressingrooms, and last not least, 
the pantry. That is a favourite resort at tea time, for the food is 
plain and almost Spartan. The baths play an important part, as 
most boys take their cold bath in the morning.

At 2.30 my friendly guide came for me, and we stroiled about 
the grounds, watching the gam.es, — Wednesday afternoon is de- 
voted to playing, — football, tennis, fives; rackets and squash- 
rackets, the last two being rather expensive games, on account of 
the balie and rackets being soon worn out. We went over the new 
Chapel, something after the style of Eton Chapel, and just being 
built by voluntary contributions of the Carthusians. We took a glimpse 
at the large swimming baths, a fine long hall, and then strolled back 
at the side of green meadows, dotted with white flannelled figures, 
running to and fro - the eager players of Charterhouse, both boys and 
masters, united by the same spirit.

Perhaps I should warn my readers against concluding that all 
the schools in England are conducted in one way. There is rather 
a special variety of aim and method in English School Life, but one 
can say, roughly speaking, that the spirit of comradeship pervades 
them all.

A little later, on our way towards the sohool entrance we saw a 
crowd of boys, passing cne of the form-masters one by one, this being 
the roll-call, or “adeum”. Something moved me very deeply, when 
I saw all these young fellows and boys, these young faces, still fuli 
of anticipation and gladness, expectant of all the good things that 
life must have in storę for them, all bearing the seed of the Futurę in 
them, strong or weak, for better or for worse, doing what so many 
before them had done with eąually bright and eager eyes, — eyes that 
are now closed for ever.

Spring everlasting 1 We all the leaves of the treeof Life, budding, 
blooming, fading and falling, feeding its soil, its souree of new life, 
the tree always growing towards greater perfection.

20*
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The form-master, who had been so helpful throughout the day, 
had asked me to tea with his sister and his dear old mother of 83, 
who presided at the teatable. We were quite a morry little party, 
as three boys of his form had come to tea, too. But I had to start off 
fairly soon to walk back, no buses running on Wednesday afternoon. 
So I went off, up the hill, Charterhouse Road, under the bridge and 
along the lanes, via Hurtmore towards Elstead. High hedges on 
either side shelter country homes from intrusion, the ruddy brick- 
walls and mellow timber of the cottages harmonise with the autumn 
landscape. High chimnoy stacks, and dreamy smoke clouds from 
homesteads of peace. Overhanging old trees standing in all their 
autumn glory against the golden sky and the setting sun, — serene and 
silent.

But I was not alone as I walked into the night. The spirit the 
touch of which I had felt that day was walking beside me, the spirit 
of comradeship and responsibility.

WUrzburg. Carl K layehn.

CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELLOS.
Karolinę Michaelis, geboren ais Toehter eines Berliner Professors 

1851, also zu einer Zeit, in der ein regelrechter Weg fur das Frauen- 
studium noch nicht oinmal im Dammer vorgeahnter Zukunft lag, 
gostorben in Porto 1925, 18. November, ais ordentlicher Professor 
fiir Romanistik und Germanistik an der Universitat Coimbra, (erstes 
ordentliches) Mitglied der Lissaboner Akademie, Ehrendoktor der 
Universitaten Freiburg i. B. und Hamburg — das ist der Lebens- 
gang dieser seltenen Frau. In ihr erfiillte sich Herders schónes Wort: 
Das Schicksal des Menschen spiegelt. seinen Charakter. Ihr eignete 
die wahre Begabung in ihrer Zwillingsgestalt, die nur ungetrennt. 
zum dauernden Erfolg fiihrt: der phantasievolle Schwung und der 
FleiB, „den keine Mtihe bleichet“. So iiberwand sie die Beschwer- 
łichkeiten und Klippen, die dem Autodidakten unfehlbar beschieden 
sind; noch in spaten Jahren, auf der Hohe ihrer Stellung denkt sie 
dieser Notę nicht ohne Bedauern. „Ich begreife es,“ schrieb sie 
mir1) („der ersten Romanistin, die ihr begegnete“) — und ihr Brief 
ist kennzeichnend fiir den Reiz und die Art ihrer Personlichkeit — 
„daB Sie mit wahrer Wollust Ihren Adlerflug begonnen haben —von 
oben herabUmschau haltend iiber die Stiitten wo Sie horsten móchten. 
Wer auf so sicherer Basis bauen darf wie Sie — in Freiheit geschult 
durch Meister wie Meyer-Liibke und Mussafia, unabhangig, von 
zahem FleiB, dem ist Arbeit, schopferische Arbeit eine Lust. War 
sie es doch selbst mir — obwohl niemand mir Wege gebahnt tmd ge- 
wiesen hat, so daB ich unendliche Irr-, Quer- und Umwege gewandelt 
bin — statt gerade aufwarts zur Sonne zu fliegen •— und mich dabei 
an ein langsames Hin-undHer gewohnt habe. Und ist es mir selbst 
heute noch — trotz dem tmd alledem.“

War sie nicht eine sehulmaBig „gelemte“, so war sie eben die 
geborene Romanistin. Die Nachteile des nicht geregelten Studien- 
ganges glich die damalige Zeit gliicklich aus, indem sie ihr gestattete, 
alle Zwischenstufen zu iiberspringen. So tritt die Jugendliche in 
die Arena zu einer Zeit, in der ihre heutigen Nachfolgerinnen noch 
vor der Maturitatspriifung sitzen. Mit 17 Jahren (1868) veroffentlicht

J) Aus Porto, 28. Juni 1903. Ich hatte ihr die endlich gedruckte 
Dissertation „Zur Entwicklung der ront. Wortstellung“ usw. geschickt.
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sie Erłauterungen zu Herdets Cid ais Einleitung zu der von Brock- 
haus veranstalteten Ausgabe des Werkes. Und diese Einleitung 
wurde lobend erwahnt1). Yon vornherein richtet sich ihr Interesse 
nach der iberischenHalbinsel. Zunachst widmet sie sich derspanischen 
Sprache und Literatur; 1870 gibt sie Tres flores del ieatro cmtiguo 
espańol heraus2) und, kennzeichnend fiir ihre Gewissenhaftigkeit 
und Ehrlichkeit, laBt sie gleich 1871 Berichtigungen und Nachtrage 
erscheinen3 4 *) 1871 folgt die Herausgabe des Romancero del Cid*); 
hier ist es lhrem Scharf- und Spiirsinn bereits gelungen, die bisher 
bekannte bamnalung um eińige entlegene und seltene Stiicke zu 
vermehren Die Ausgabe fand riihniendste Anerkennung6). Uber 
Ston, Emteilung und Charakteristik der Komanzen bat sie spater 
noch weitausgreifende Studien gemacht: Zum Cancionero gen e
rał de Nagera 18816), Estudos sobre o romanceiro peninsular 18907 8 9), 
R om anzenstudien 1892"), Estudos sobre o Romanceiro peninsular 
1907B).

Eine dritte Ausgabe innerhalb der Coleccion A. E. war 1875 
eine A ntologie spanischer Lyriker, vom 15. bis zum Anfang 
des 19. Jahrh.10). DieAuslese ist nicht immer voll charakteristisch; 
so fehlt z. B. bei Góngora ein ausgesprochen kultistisches Gedicht.

Inzwischen hatte sie sich auch der vergleichenden Stoff- 
geschichte zugewandt; 1871 erschien die Studie iiber Quindecim 
Signa cmte IucUcium11); spaterhin (1887—89) die fesselnde Unter- 
suchung O Judeu errante cm Portugal12). Hauptsachlich aber widmete 
sie sich nun der Sprachgeschichte. Ihre etymologischen Arbeiten 
sind naturgemaB nicht ałle gleichwertig und haben sich nicht 
gieiche Geltung errungen, erregten aber von vomherein Aufsehen 
und Lob: E t y m o l o g i s c h e s  (187413)); A n z e ig e ,  besser 
bezeichnet Beitrage zu S c h e le r s  D ie t .  d ’E ty m . F ra n ę . . . .  
(1874)14). Hier finden sich viele schatzenswerte Aufstellungen, die 
von der Belesenheit der jungen Gelehrten Zeugnis ablegen, so z. B. 
die von subgluttio bei Vegetius ais Grundlage fiir frz. sanglote/r S. 381. 
Ihre wichtigste Arbeit aus dem ersten Jahrzehnt sind die gerade 
vor 50 Jahren erschienenen „Studien  z u r  rom anischen W ort-

1) Yon Lemcke, Jahrb. f. E. F. L. XII S. 415.
2) Mocedades del Cid, El Conde de Sex, De&den eon el desden 

(Coleccion de autores espafloles XXVII).
8) Jahrb. E. F. L. XII S. 37-43.
4) Col. de Aut. Esp. XXX.
6) Morel Fatio (Rom. I 123ff.), Lemcke (Jahrb. R. E. L. XII 

415ff.).
“) ZRPh. V S. 77—79.
7) Revista Lusitana II 156—173 u. 193̂ —240 (64 S.).
8) ZRPh. XVI S. 40—89 u. 395—421 (75 S.).
9) Cultura Espafiola.
10) Bd. XXXIV Antologia Espanola, Coleccion de poesias liricas 

ordenada p. C. M.
u ) Arch. f. N. Spr. XLVI S. 33—60.
l2) Rev. Lus. I 34—44, II 74—76.
ls) J. f. R. und E. Sprache und Lit. XIII =  N. Folgę I S. 202—217, 

308—327 vgl. Romania II 504 (Paul Meyer).
14) Bibliographia oritica de historia e Utteratura p. p. Adolpho 

Coelho I (1872ff.) S. 369—382. Vgl. dazu Coelhos Bemerkung ais 
SchluBwort des Bandes: a gentilissima collaboradora de Berlim . . . 
un nome que e grato a toda familia romanica und Rom. IV S. 299.
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schopfung1)11. Ein bedeutender Wurf. Neben rnanchor heut, iiber- 
holten Aufstellung und yeralteten Anschauungsweise bergen sie 
Reihen feinsinniger Beobachtungen, gegriindet auf auBerordentliche 
Fiille von Kenntnissen. C. Michaelis Art, die einzige vorhandene 
Vorarbeit, Braehets Dictionnaire des Doublets, auszugestalten, ist 
durchaus modern, und viele ihrer Ausfiihrungen spotten, wenn man 
von der Terminologie absieht, der Jahreszahl, unter der sie stehen, 
so z. B. S. 39 „Differenzierung ist vergeistigte Dissimilation, Analogie 
vergeistigte Assimilation,“ S. 42 iiber dieEntwicklungder Bedeutungs- 
differenzierung, S. 19 iiber homonyme Formen u. v. a. Einige vor- 
treffliche Wortschopfungen waren ihr selbst gelungen, die leider nicht 
durchgedrungen sind z. B. „Scheideform“ fiir Doublette oder der 
,,Altling“ (das im Sprachschatz vorhandene Wort), an den sich der 
„Neuling“ (das Fremdwort) allmahlich angleicht (S. 98ff.). Der 
vollstandige Mangel irgendwelcher Gliederung war von vornherein 
schwer empfindlich, bei allem Lob, das dieser Schrift zuteil wurde. 
Besonders muB hervorgehoben werden, daB Caroline Michaelis 
durchaus gemeinromanisch dachte, auch wo sie nur einzelsprachlich 
arbeitete (z. B. S. 61 ff.). Sie hat auch spaterhin wiederholt Beitrage 
zur Wortgeschichte und zur Etymologie gegeben, so2 *): „Etym o- 
logisches 1874a), dazu Naehtrage und Berichtigungen 18764 *), 
P ortugiesische E tym ologien  18836), Studien  zur h ispa- 
nischen W ortdeutung 1885“), Etymologias portuguesas 18877), 
Fragmenios etymologicos 1895/968), E tym olog ien  19019)undbesonders 
Contribuicóes para o futuro Diccionario etimologico das linguas 
hispdnicas 190810), Beitrage zur portugiesischen Wortgeschichte von 
reichem volkskundlichem Wert, wie denn iiberhaupt ihre Beherr- 
schung der Gesamtheit aller sprachlichen Erscheinungen ganz wunder- 
bar ist. Auch eine Wortstellungsarbeit findet sich: I)uas palamas 
sobre a collocaędo do adjectivo em portugues 189311). Sogar fiir die 
Reform der Orthographie hat sie ais Kommissionsmitglied praktisch 
gearbeitet: A ortografia nacional 191112), enthalt zweckmaBige und 
lebendige Vorschlage. Lebensvoller ais andere derartige Biicher 
ist ihr P o r t u g i e s i s c h e r  S p r a c h  f i ih r e r 13), der zugleich 
Einblicke in das portugiesische Alltagsleben gestattet.

Die sprachliche und die literarische Romanistik ais ungeteilte 
Einheit erschauend, war sie zu schwierigster T extk ritik  und zu 
den Ausgrabungsarbeiten bofiihigt, die sie der noch kaum erschlossenen

') Leipzig, Brockhaus 1876. VIII u. 300 S. Vgl. dazu die glanzende 
Anzeige von Vollmoller ZRRh. I. S. 442 ff.

z) Eine vollstandige fibersicht samtlicher Schriften zu geben, 
ist hier natiirlich unmóglich. J. Leite de Vasconecllos verfaBte:
C. M. Lista dos seus trabalhos literarios, Lissabon 1912 (mir unzu- 
ganglich).

•’) Jahrb. R. E. Spr. L. 13 (=  N. F. 1) S. 202 und 308.
4) Ebd. 15 (=  N .F. 3) S. 57—64. “) ZRPh. VII 102—115.
°) Misę. di filologia e lingmstica Caix-Canello, vgl. dazu Meyer-

Lubke, ZRPh. XI.
’) Rey. Lus 1 ,117—132 und 298—305. 8) Ebd. III 129—190.
9) Miso lingu. in onore di Oraz. Ascoli.

w) Rev. Lus. XI S. 1—62. u ) Ebd. III S. 84ff.
1;) Ebd. XIV S. 200—226.
ls) Konyersationsworterbuch mit Beriicksichtigung des Brasi- 

lianischen von Prof. C. G. Kordgien und D. C. M. de V. in Porto.
Leipzig-Wien, Bibliogr. Institut (Meyers Sprachfiihrer, 1898).
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portugiesischen  L iteratur seit der zweiten Halfte der 70er Jahre 
bis an ihr Lebensende gewidmet hat. Der auBere Anstofi, mindestens 
die notwendige Voraussetzung fiir diese Studienriehtung, war ihr 
Ehebund (1876) mit dem Marąuis Joaąuim de Vaseonoellos, dem 
portugiesischen Germanisten und Kunsthistoriker1), der seine Sehul- 
jahre in Hamburg verbracht hatte, in Deutschland eine geistige 
Heimstatte besaB, zuerst Łehrer der deutschen Sprache am Lyzeum 
zu Porto, jetzt Rektor der Universitat Coimbra. Doppelte Interessen 
verbanden das Paar. Sie lebte nun auf dem Boden der von ihr so 
heiB gehebten Halbinsel, durchforschte emsigst alle Bibliotheken, 
lauschte den Volksliedern, horchte auf die Alltagsreden und Witze 

..Y.° keK }mrr, wurde die treibende Kraft aller wissenschaftlichen 
Betatigung m Portugal. Wiihrend ihre Sehtdgenossinnen, Jeannette 
bchwerm, Helene Lange, Hedwig Dohm grundsiitzlich fiir die Rechte 
der Frauen kampften, hat sie praktisch, kraft ihrer alles iiberwinden- 
den Begabung erreicht, wofiir jeno hinterher Wegbahnerinnen 
wurdon.

Ihr Werk im Bereich des Altportugiesischen ist grundlegend. 
Man kann es aus der Erkenntnis der vorcamonianischen und der 
camonianischen Literatur iiberhaupt nicht wegdenken. Da steht 
in erster Linie die Ausgabe des Cancioneiro da Ajuda 19042 * *), 
ein Monumentalwerk. Abgesehen von den Texten und dem zu- 
gehorigen kritischen Apparat gibt es metrische Feststellungen, 
Ubersetzungen der Lieder, vollstandige Bibliographie, Geschichte des 
Kodex, die in anziehender Weise nach riickwarts verfolgt wird, seine 
Beschreibung und Vergleichung mit anderen Abschriften und anderen 
Sammlungen, Geschichte und Stammbaume der portugiesischen 
Herrscherfamilien. Im Mittelpunkt unseres Intoresses steht natur- 
gemaB der Abschnitt, der uns aus den so durftigen Nachrichten 
und unscheinbaren Andeutungen die bisher fast ganzlich unbekannten 
Lebensgeschichten der Liedersanger nachzeichnet mit ebensoviel 
,,einfuhlender“ Phantasie ais kleinarbeitender positiver Sachkenntnis, 
ohne welche niemals eine wissenschaftliche Arbeit von irgend welchem 
Wert geschaffen worden ist. Erganzend zu diesem geschlossenen 
Werk tritt die schier uniibersehbare Reihe von Studien, die vorher 
und nachher alles brachten, was in der Cancioneiro-Ausgabe nicht 
Platz finden konnte, vor allem die „B andglossen zum P ortu
g iesischen  L iederbuch“ 1896—19048 *) und das 1921 erschienene 
Olossario do Cancioneiro da Ajuda1). Immer neue sprachliche, 
dichterische und kulturelle Probleme werden vorgefiihrt, so z. B. 
der ,,Ammenstroit“ 6), oder die Jagdzustande in der prachtigen 
Untersuchung Mestre Giralde e os seus tratados de Alveitaria e Cetraria 
1910*), ein unabsehbarer Reichtum, bald in der Form kleiner Sonder- 
studien, bald in ausgedehnten Abhandlungen vorgelegt: Zum Can
cioneiro d’Evora 1881’) und 18838), Zum Cancioneiro geralc), Zum 
Cancionero von Modena 189910), M itteilungen  aus portu-

l) Vgl. u. a. A. Diirer e a sua injluencia na penimula, Porto 1877.
A Arte e a Natwreza em Portugal, Porto 1906.

‘) Niemeyer, Halle. Bd. I, XXVIII u. 924 S., II 999 S.
s) ZRPh. XX 146ff„ XXV 129ff., XXVI 57ff„ 206ff„ XXVII

153ff„ XXVIII 385ff„ XXIX 683ff„ zusammen 410 S.
V Rev. Lus. XXIII. 5) ZRPh. XX S. 165ff.
*) Kev. Lus. XIII S. 149—432. 7) ZRPh. V 564—571.
8) Ebenda VII 94—99. «) Ebenda V 80—85.
10) Rom. Forschungen XI, 1—22.
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g iesisch en  Handschriften, 1884—851), Uhlands Lied aus 
dem Spanischen 18852), dessen Original ihr bei diesen Studien 
begegnete; Observaęóes sobre alguns textos lyricos da antiga poesia 
peninsulara). Von Arbeiten iiber einzelne Dichter seien erwahnt: 
Urna obra inedita do condestavel Dom Fedro*), Nnevas desąuisiciones 
acerca de Juan Alvarez Gatoh), Lucius R esendius L usitan u s6), 
Pedro de Andrade Caminha (Beitrage zu seinem Leben und 
Wirken auf Grund der Neuausgabe von Priebsch7), Ausgabe der 
Poesias de Sd de Miranda 1885 und Novos estudos sobre Sd de M i
randa8), Beitrage zum Liederbuch des K onigs D. Denis 18958) 
(bei Gelegenheit von H. Langs Ausgabe, grammatisch-philologischen 
und litei'arisch-textkritischen Inhalts); Lais de Brentanha 190010), 
Untersuchung des Zusammenhangs portugiesischer und franzosischer 
Lieder. E tw as Neues zur Am adisfrage 188011). Coplas de 
Jorge Manrigue (Recuerde el alma dormida) 189912), Urna passagem 
escura do Crisfal 189413), Palm eirim  de Inglaterra 188214) und 
Versuch iiber den R itterrom an Palm eirim  de Inglaterra  
188316). Zwei W orte zur C elestinafragę 189710). Zur Metrilt 
lieferte sie den ausfiihrlichen Exkurs im AnschluB an M ussafias 
M etrica portughese 1896lł) und kleinere Beitrage z. B. A maneira 
do apiahd 188718).

Die Beschaftigung mit der altportugiesischen Dichtung fiihrte 
sie notgedrungen auf die Volksdichtung, auf die volkstiimliche 
Rede: Materiaes para uma edicao crilica do rejraneiro portuguez19), 
Tausend portu giesisch e Sprichw orter20) und Zum Sprich- 
w orterschatz des Don Juan M anuel21), beide 1905, beide 
reizvolle volkskundliche Untersuchungen In der zweiten wird der 
Versuch gemacht, die absichtlich untereinander geworfenen Wórter 
einzelner „Spruche11 zu ordnon. Begreiflicherweise kommt es nicht 
bei allen zu iiborzeugenden Ergebnissen. A lgumas palamas a respeclo 
de pucaros de Portugal™)', das inhalts- und umfangreiche Glossar zu 
dem portu giesisch en  W eih nachtsauto23) aus dem 17. Jahrhun- 
dert, das sie 1881 herausgab; Untersuchung einzelner Redensarten, 
z B. achar menosu ), dizer d'alguem cobras e lagarlos25), (wo aus dem 
urspriinglichen eolra (=  cobla) durch Homonyinie die Paarung mit 
lagarto entsteht). Wohlgeriistet trat sie an die Abfassung der portu-

>) ZRPh. VIII 430ff„ 598ff, u. IX 360ff. (66 S.).
2) Archiv fiir Literaturgeschichte 1886, S. 190.
3) Rev. Lus. VII 1—32. 4) Madrid 1899, 96 S.
6) 1902, Rev. Lus. VII 241—244.
6) Arch. hist. port. III Fasę. VI.
7) Revue Hispanique VIII S. 338—450. 8) Lissabon 1911 
B) ZRPh. XIX 513ff. (65 S.).

10) Rev. Lus. VI 1—43, dazu Rom. XXIX S. 633.
u ) ZRPh. IV 347—351. 12) Revue Hispanigue VI, 19 S.
ls) Rev. Lus. III S. 347—366.
lł) ZRPh. VI 37ff. (64 S.) dazu Rom. XI S. 619.
u ) Halle 1883.
i«) ZRPh. XXI 405—409. Vgl. noch unten S. 306.

19) Festschrift fiir Adolf Tobler, S. 13—48.
20) Rev. Lus. 69—72.
21) Bausteine zur Rom. Phil.Festgabe fiir Adolf Mussafia, S. 1—16.

—  2. 2S) ANSpr. LXV S. 36—52.

17) LGRPhil., Sp. 308—318. 18) Rev. Lus. I 379—381.

2S) Ebenda VII 230—232.
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giesischen Literaturgeschichte heran: Literatura anliga porluguesa1) 
und G eschichte der portugiesischen  L iteratur2), dereń 
Glanzstiick das Kapitel iiber Camoes ist. Mit diesem groBten Portu- 
giesen hat sie sich wiederholt beschaftigt: Neues zum Buche 
der Cam onianischen L ieder und Briefe 18833), Neues 
zum Buch der Cam onianischen E legien  18841), reich- 
l che Zusatze zu Storcks Werken in den verschiedenen Referaten 
iiber diese letzteren 1880s), zu Theofilo Bragas Parnaso de Luiz 
de Camoes'1) und Bibliographia Camoniana7); Lucius Andreas Be- 
sendius, Inventor da Palavra Lusiadas8 *); Erkliirung des Sonnets 
Sete annos de pastor Jacob eervia 1889°), taibo 190910) Mit einer 
vortrefflichen E in leitung yersehen11 *), gab sie 1908ff. die 
Lusiaden in der Bibliotheca romanica heraus. Storcks Camoes- 
biographio wurde von ihr iibersetzt: Vida e Obi as de L. de C. 1898.

In den letzten Jahren erschienen die Estudos camonianos 1912_22
die sich mit den Vorlaufern CamOes, vor allem mit Gil V icente be- 
fassen: Notas Vicentmas Z18), Sobre un verso de Oil Yicente 191213 * *), 
Cancioneiro de Ferr andes Tomas 1922, und A Sandade Porluguesa.

In die spatere Zeit der portugiesischen Literatur unternahm 
sie seltenere Ausfliige. Vgl. oben die Ausgabe des Autos aus dem 
17. Jahrhundert.

Ihr auf das Ganze gerichteter Sinn hat naturlich auch die anderen 
•Kiinste nicht iibersehen. Ein Abstecher in das so sehr anziehende 
Gebiet der portugiesischen Architektur — das Arbeitsfeld ihres 
Gatten — ist die reizende Schrift As Capelas Imperfeilas e a lenda 
das deuisas gregas1*). Mit der sie stets lcennzeichnenden liebevollen 
Versenkung in die Aufgabe untersucht sie die Steinmetzverzierungen 
der Kapelle von Batalha und, mit Hilfe ihrer Zeitlienntnis und ihrer 
Phantasie, deutet sie in iiberzeugender Weise die ornamental be- 
handelte Inschrift, die die Portalwandungen wie ein Spitzenmuster 
bedeckt: tanaz serey. Diese Inschrift ist, wie sie erzalilt16 *), ihr und 
ihres Gatten Wahlspruch geworden: „Ich werde ausdauern“. Sie 
hat sich und uns dieses Gelubde gehalten. Niemand wird wissen- 
schaftliche Leistung mit der Elle messen; iiberblickt man aber die 
Ausdehnung ihrer so viele Einzelstudien voraussetzenden Schriften16), 
so erregt FleiB wie Begabung gleicherweise Verwunderung. Und 
dabei handelt es sich ja nicht um das Lebenswerk eines einsamen 
Junggesellen, sondern um eine Frau, die ihr Frauendasein ais Gattin,

L Universal Antology, 1911, 3081—3100.
s) Fon C. M. de V. und Teophilo Braga, Grobers GrundriB

der Rom. Phil. II 1894 u. 1897, S 129—381.
8) ZRPh. VII 407ff„ 494ff. (82 S.). 4) Ebd. VIII 1—23.
6) Ebd. IV 591—609, VI 101—136, VII 131—157, zusammen

81 S. 6) Z. V 136—138. ■>) Ebd. 393—402.
8) Istituto VII Fasc. 5, Coimbra.
a) Circulo Camoniano, Porto 1889.

10) Rev. Lus. XII S. 133—38.
11) Straflburg, Heitz, X S. 5—24.
12) Bev. da Universidade, de Coimbra 1/2, VI 3/4, VII 1/4, IX

1912ff. ' '
18) Rev. Lus. XV S. 268, MeinungsauBerungen von O. M., Oscar

de Pratt, H. Lopes de Mendonęa.
14) Porto 1905, 14 S. 13) Cancion. Ajuda I S. VIII.
le) Die Lange der einzelnen Beitrage ist, wo erreichbar, allemal

angegeben.
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Mutter, GroBmutter zartlich entfaltete, von gewinnendster durch 
Altor und Krankheit nicht angegriffener Liebenswiirdigkeit im Ver- 
kehr, zu jeder wissenschaftlichen Hilfsleistung allzeit bereit.

Es bleibt nur noch ein Hauptzug ihres Wesens zu erwahnen, 
ihre Bescheidenheit. Es war die der Bedeutenden. Wie sie mit der 
romanischen Wortschopfung hervortritt, stellt sie sich ganz und 
gar auf den Jungmadchen-Dilettantinnen-Standpunkt. Kenn- 
zeichnend fiir die damalige Zeit, der die ,,Daine“ gelaufiger war ais 
die „Frau“, versicherte sie, daB es auch in den Augen einer Damę 
dankenswert und wiirdig ist, belehrt zu werden1). Zeitlebens zollt 
sie jeder Arbeit beroitwilligste dankbarste Anerkennung und groBte 
Hochachtung, auch da, wo sie in ihrer Anzeige ebensoviel wo nicht 
mehr bietet ais der VerfasRer der angezeigten Schrift. Fast jede 
ihrer Kritiken hat den Wert einer eignen umfangreichen Studie, 
so die der C elestina-A usgabe von C. ICrapf2 *) oder die von 
H. Langs Ausgabe des Cancioneiro Gallego Castelhano8). Mitunter 
wird man allerdings ihr Lob allzu reichlich finden, so das von Storcks 
Obersetzungen4), die doch in der Tat meistens entweder der Treue 
oder der Form ein Opfer bringen.

Sie war ein ganzer Mensch. Das besagen nicht nur die person- 
lichenBeriehte, sondernauch, wo man si ch insievertieft, ihreSchrifton. 
Sie spiegeln den zielbewuBten Forschergeist nicht mehr ais die alles 
umspannende Herzensteilnahme am menschlichen Leben. Nur wer 
iiber beides verfiigt, macht tote Schrift lebendig, wie sie es yermocht 
hat.

Wien. E lise R ichter.
i) S. VIII. 2) LGRPh. 1901 Sp. 1—8.
>) ZRPh. XXVIII. S. 200—231. 4) Ebd. VI 101-136.

CHRONIQUE DES LETTRES FRANęAISES.
I. Quelques ceuvres.

1. Autrui (Rene Arcos. Rieder, Paris 1926). — Le public 
allemand peut connaitre en traduction le premier recueil de nou- 
velles de Renś Arcos1): Le Bień Commun (Das Gemeinsame, Insel- 
Verlag), ou le romancier ebauche les themes qui resteront a la 
source meme de son oeuvre. Autrui est la tragedie hóroique de 
1’homme moderne qui aspire ardemment a la communion avec 
les autres hommes, qui fait l’exp6rience douloureuse de la solitude 
& laquelle l’ame est condamnóe et qui finit pourtant par affirmer 
sa foi dans 1’amitió de ceux qui forment h travers le monde une 
vaste familie d’61ection. La dódicace, poignante comme un poeme 
k  une arnitió rompue, et qui trahit tout ce que l ’auteur doit a son 
expćrionce personnelle, ira au cceur de tous. Quant a 1’intrigue, 
elle fait corps indissolublement avec l’ame du livre. Le hdros de ce 
«Ich-Roman» a perdu de vue depuis longtemps un ami; le hasard 
le remet en prśsence de celui-ci juste au moment ou il se perd 
dans la foule. Alors le dósir nait en Claude de retrouver le disparu 
et d’abord de le ressusciter en soi-meme. C’est a cette rśsurrection 
pathótique que nous fait assister Arcos jusqu’au jour ou Claude, las 
de poursuivre une ombre, un mort vivant dans ses souvenirs et dans

2) N6 en 1881. Participa h la tentative de 1’Abbaye de Crśteil.
Ses recueils de poemes róvelent une ame passionnóe et gónśreuse:
Ce qui nait, Le sang des autres.
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ceux de leurs amis communs a łui et & Philippe, se dócide a rentrer 
dans la vie de oelui-ci. Mais la encore une dóception supreme 
1’attend: 1'ancien ami aura tellement changć que les deux hommes 
en face l ’un de 1’autre, ne se reconnaitront plus et resteront in- 
diffśrents. Claude se rófugiera dans Parne d’une femme qu’une 
sorte de loi compensatrice mettra en sa presence, et aussi dans 
celle des amis qui peuvent avoir besoin de son aide et de son affection.
— Deux livres doivent nous eonter un jour 1’enfance de Claude, 
le Survivant, et 1’histoire de Philippe, cełle-ci sous le titre earactć- 
ristique de L ’Homme est seul. Ajoutons que Reno Arcos a innove 
techniquement en donnant a chacun de ses chapitres une phy- 
sionomie independante, celle qui met le plus nettement en relief 
l’idóe et le sentiment: nous passons ainsi du tableau au film anime, 
du poeme lyrique a la meditation, de la scene thśatrale aux visions 
de reve . .  . Un beau livre, qui óveille des rśsonnances profondes, 
que l’on reprend toujours — comme un ami que l ’on ne veut perdre, 
ni oublier.

2. Bella (Jean Giraudoux. Grasset, Paris 1926). — Que 
l’on ne lise pas ce livre, surtout en Allemagne, avec la prśoccupation 
d’y trouver une chronique deguisóe de la lutte entre Poincaró 
=  Rebendart et Berthelot =  Dubardeau. Ce serait róduiro une 
muvre d’art authentique a une copie servile de la realite. Celle-ci 
n’a servi que de tremplin. Car les quelques details qui ont permis 
d’identifier les deux figures de 1’homme politique et du diplomate, 
ne sont que ce qu’il est legitimo d’emprunter a des personnages 
historiques pour creer des etres vivants symboliques. Ayant pu 
observer de pres deux familles de łógistes et de savants, Giraudoux 
a su ólargir le sujot que lui proposait la vie, en opposant a l’esprit 
du passó, formaliste, procódurier, intransigeant et ótroit, 1’esprit 
du prśsent, concret, gónóreux et largement ouvert aux souffles 
du monde. Bella, n’en dóplaise aux gens fórus d’actualitś, n’est 
pas un livre & clef, puisque 1’auteur n'a meme pas cherche h depister 
les curiosites. Pa clef, comme on l’a dit, est sur la porte! Et de ce 
livre resteront les portraits de deux races d’hommes: les positifs 
attachós a la lettre et les enthousiastes ópris de róal ite vivante; 
— de deux types que tous les traits les plus vóridiques saisis dans 
les couloirs et les anticnambres n’auraient pas suffi k faire respirer 
et vivre.

Or cette histoire politique se double d’une histoire d’amour. 
Philippe Dubardeau (le fils) rencontre chaque matin une jeune 
femme, Bella, dont il ignore le vrai nom, mais qui se trouve etre 
la bru de Rebendart, il apprend enfin son identite dans une cerA 
monie et par li-meme 1’idylle prend fin. Mais Bella, qui ne cesse 
d’aimer Philippe, detruira les pieces compromettantes par les- 
ąuclles son beau-pere, Rebendart, veut ruiner a jamais le credit 
et la fortunę de son adversaire. Et Bella, en une scene d’un sym- 
bolisme profond et ćmouvant, mourra d’une rupture d’anevrisme 
a 1’instant meme ouelle tentera vainement de róconcilier les ennemis. 
Le roman ne finit du reste pas sur ce «dónouement», peut-etre 
meme Pessentiel est-il dans les pages qui suivent la disparition 
de Phćroine, et qui nous retracent avec une puissance nouvelle 
chez Giraudoux, la mótamorphose progressive du pere de la morte, 
la decouverte graduelle et ravie que fait de sa filie Fontanges dans 
les limbes de sa mómoire. Si le romancier a laissó dans 1’ombre 
1’amour, la nuance d’amour de son hóroine — un theme rebattu —, 
il analyse avec une pónótration, une tendresse (k laquelle il ne
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nous avait pas habituós) et une simplicitó (peut-etre encore plus 
nouvelle) l’eveil du vieil homilie, jusque-la victime de prejuges 
mondains et de manies ógoiistes, a la douleur sanctifiante qui finit 
par engendrer la sórónitó et la grandeur d’ame. Giraudoux sait 
encore, en plus d’un endroit, manier les fusees de 1’esprit, mais 
le monde cesse & tout jamais d’etre pour lui un jeu d’apparences cha- 
toyantes, un prótexte & digressions amusśes, dógśnórant parfois 
en coq-h-l’ane; lo regard de l ’homme dópasse les surfaces et plonge 
dans les abimes1), lassó du dilettantisme ou il se complut trop. 
Et avec ce don qu’il nous fait de son ómotion, non plus masquee 
d’un sourire ironique et dósabusś, voici que la vie palpitante 
s’óveille et que, si les figures des Dubardeau et des Rebendart sont 
encore trop, au dóbut, des «portraits» de galeries d’ancetres, celle 
du vieux Fontanges semble vraiment se dógager des mots, prendre 
formę et s’avancer vers nous, se melant k jamais au monde des 
vivants eternels.

II. Une figurę: Charles Póguy (1873—1914).
Je m’ótonno qu’on s’obstine ó, maintenir le prójugó des trois 

genres majeurs: roman, thóatre et lyrisme (le roman ayant óvincó 
1’śpopóe sur le point toutefois de renaftre de nos jours), autour 
desquels pulluleraient sans existence legało, sans domicile fixe 
et sans dónomination certaine, une foule de formes dnfórieuresa 
de l’activitó littóraire. Ce que Fon a appele recemrnent la crise 
du roman n’a ótó, pour une bonno part, que la conscience obscure 
de la nócessitó de donner le droit de cite aux essais, biographies, 
mśmoires, enquetes, rścits de voyage, móditations, etc, qui assiegent 
1'ćnorme batisse du roman et s’y sont dójii infiltrśs de toutes 
parts. II serait donc souhaitable que, renonęant a une hierarchie 
des genres (trop soumise aux modes et aux vogues et aux gouts), 
les histoires littćraires restituassent en particulier aux biographies 
spirituelles des grandes ames leur vraie place. Romain Rolland 
avait fraye la voie par ses vies de Michel-Ange, de Beethoven et 
de TolstoP), mais il ótait reste k mi-chemin entre le type de la bio- 
graphie de thśse universitaire et la reconstitution intuitive de 
1’ame du hóros. Andró Maurois, par contrę, fit oeuvre de romancier 
plus que de savant (et cette remarque n’est pas une critique) dans 
ses deux livres: Ariel ou la vie de Shelley et Meipe ou la deliwance’), 
qui contient une óvocation des souffrances du jeune Werther fort 
curieuse pour les germamstes et les ,,Goethe-Forscher“. Or le 
gout du public ainsi orientó vers les vies illustres genźratrices 
d’energie et de foi, va se trouver satisfait par la collection de bio
graphies recemrnent inaugurśe par La prodigiev.se vie d’Honore 
de Balzac*) de Rene Benjamin. Mais il est k prśsumer que jamais 
la psychologie qui se fonde sur des documents etrangers n’atteindra 
la vóritś, la profondeur et la vie du tśmoignage que peut apporter * 2 * 4

Ł) C’est ce que semble confirmer une nouvel!e qui va paraitre 
chez S. Kra: La premiŁre disparition de Jeróme Bardini.

2) R. Rolland a donno depuis la guerre son Mahalma Oandhi.
s) Bernard Grasset, 1926. Meipe est l’univers que nous ódifions 

pour nous ćvadcr de l ’autre, il comporte trois cercles: celui de 
la crśation, celui de la lecturo et celui de 1’interpretation; d’ou 
les trois portraits de Goethe, d’un jeune jprofesseur hantś par des 
hóros do Balzac et de 1’actrice anglaise Mrs. Siddons.

4) Plon et Nourrit, 1926.



Christian Senechal in Chambery. 309

un arni, comme c’est le cas du livre de souvenirs de Jóróme et 
Jean Tharaud: Notre cher Peguy1).

Sans jamais tomber dans 1’apologie (car si profonde que fut 
leur affection pour Pśguy, les auteurs n’ont pas participe k l ’ex- 
pórienco surnaturelle de leur ami), ni dans l'anecdote gratuite, 
J. et J. Tharaud — que Forst-Battaglia caractśrise fort justement 
— nous tracent ayec vigueur les traits essentiels de celui qui fut 
ii la fin du XIX° sieele et a l’aurore du XX®, la rśplique masculine 
de 1’hśroine en qui il se reconnut et qu’il glorifia en son oeuvre 
capitale, bref, le dernier saint franęais.

Et un saint qui, comme Jeanne d’Arc, sortit du peuple, resta 
peuple. Deja E. R. Curtius avait saisi cette marque originale de 
la personnalitć de Pśguy. Mais ce sont les freres Tharaud qui 
nous en fournissent les preuves les plus abondantes. Normalien, 
poete, directeur de revue, Pśguy est restó un paysan, dans toute 
la force du terme. Paysan, il l’est par son ardeur et sa tśnaeitś 
au travail, son sens du respect, son optimisme, sa conscience pro- 
fessionnelle, son gout d’un cadre restreint, sa nuance de socialisme, 
son amour de la pauvretś (non de la miserel), son style et sa religion 
naive. Avec lui et Charles-Łouis Philippe (sans omettre pourtant 
Villon), le peuple fait son entrśe dans la littśrature franęaise. Apres 
le tiers-śtat, c’est le quatriemo qui enrichit notre poesie, non plus 
seulement en tant qu’objet (dócouverte du naturalisme), mais 
comme sujet. De modele, le peuple devient createur — et createur 
capable de se voir par le dedans, en meme temps qu’il regarde le 
monde avec des yeux neufs de barbare (C. L. Philippe).

Je ne puis songer ii noter, meme succinotement, les multiples 
traits dont 1’ensemble formę le portrait si vivant de Pśguy par 
les freres Tharaud. A plus forte raison me faut-il renoncer a śvoquer 
le milieu ou ils font śvoluer leur ami. C’est toute l’histoire, 1’histoire 
vśritable des premieres annśes du sieele, qui est enclose dans ces 
pages, o ii Pśguy apparait comme une des figures les plus reprśsen- 
tatives de la France d’avant-guerre.

III. Un them e: le nouveau m ai du  siŁole.
Dans son beau livre de móditations: Pays du Soir, Renś 

Arcos notę tres judicieusement que «la tristesse qui pese sur la 
jeunesse actuelle, dśęue et dścouragśe, est parente de celle qui 
courba les hommes apres les guerres napolśoniennes». Aussi a-t-on 
parlś d’un nouveau mai du sieele, dśsignant par lii l ’inquiśtude 
qui, commune a tous les temps (Edmond Jaloux a tres justement 
insistś sur ce point), offre de nos jours une intensitś nouvelle et 
des formes multiples et aigues. Mais 1’analogie śvidente entre le 
trouble des ames romantiques et le spleen contemporain ne doit 
pas faire oublier les diffśrences qui rśsultent d’un sieele riche d’śvś- 
nements et de transformations profondes. S’il est aisś de discerner 
certains traits communs aux deux gśnśrations de 1815 et de 1918, 
il est certes beaueoup plus important d’en marquer les divergences, 
ou du moins les particularitśs jusque dans les ressemblances.

Dans un essai paru le l®r fśvrier 1924 (N. R. F.), un jeune 
6crivain, Marcel Arland — nś en 1899 — ramenait toutes les causes 
que Fon avait prśtendu dścouvrir k 1’angoisse des hommes d’au- 
jourd’hui, k une cause unique, supreme: l’absence de Dieu. «Un 
esprit, ścrivait-il, ou cette destruction de Dieu est accomplie, od i)

i) Plon et Nourrit, 1926 (2 volumes).
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!e probleme divin n’est plus dóbattu, par quoi comblera-t-il le 
vide laissó en lui et que maintient beant la puissance des siecles 
et des instincts ? . . . Jusqu’& ce que nous ayons pris 1’habitude 
de ce nouvel etat, toutes choses nous apparaitront dórisoires, et 
nous-memes d’abord. Esprits desaxes, b&tissant par convenance 
ou par raisons pratiques des garde-fous auxquels nous n’accordons 
nulle confiance, nous sommes condamnes & de perpótuelles occu- 
pations; occupations, et rien d’autre; chacun s’y adonnera selon 
sa sensibilitó, sa fatigue et son ennui: il y a les voyages, le mariage, 
les passions; etre riche, etre Lauzun, etre dóputó des Halles; il y a 
certaines tentatives dangereuses, certaines anomalies, certains 
crimes; il y a aussi la 1 itterature.n On ne saurait refuser le don 
de clairyoyance au jeune ócriyain capable d’un tel examen de 
conscience. Marcel Arland a mis le doigt sur la plaie dont souffrent 
tous ceux que la guerre a surpris avant qu’ils n’aient le temps 
de «róparer la perte de Dieu» par quelque mysticisme: le mysticisme 
de 1’humanitó, par exemple, comme ce fut le cas pour les poetes 
de 1’Abbaye. Sans doute Jean Próvost — un autre porte-parole 
de la jeune gónóration, celle qui naquit entre 1890 et 1900 — pourra- 
t-il non sans raison reprocher a Marcel Arland de ne pas assez voir, 
dans son souci de remonter aux sources du mai, les formes vraiment 
actuelles et vivantes des angoisses eternelles; mais peut-etre serait-il 
juste de remarquer que les miseres enduróes avec patience et parfois 
avec espeir par les gónórations antórieures, ne deviennent tragiques 
et intolórables que depuis que l ’homme, dans le bouleversement 
de la catastrophe mondiale et dans une quotidienne confrontation 
avec la mort, a soudain pris une nette conscience du nóant intórieur 
ou il se debat. Tous les hóros des romans de Philippe Soupault, 
Maurice Betz, Renó Creyel, etc, sont plus ou moins comme Peter 
Schlemihl, tli la recherche de 1’ombre de leur personnalitó, du lien 
symbolique qui les unit au soleil et ii la terre, et se sentant perdus, 
abandonnós, seuls, irrómódiablement seuls, ils óprouyent un dou- 
loureux yertige devant le vide qui les attire. C’est k peine s’ils 
parviennent k oublier la mort, que masquent d’ordinaire les róalitós 
intórieures — róalitós crues telles et desormais fugitiyes śyanescences.

Voici d’abord le hóros anonyme de Mon corps et moi1). 11 
quitte Paris et se rófugie dans un hotel de montagne, pour dścouyrir 
son moi yóritable, que les autres, croit-il, lui masquaient. Et le 
roroan n’est formś que de ses meditations solitaires sur le «temps des 
autress en qui il avait eu 1’illusion de se connaitre; sur la amómoire, 
l ’ennemie» qui lui impose des prósences qu’il a youlu fuir; sur 
1’amour sensuel qui ne fait que rendre plus eyidente la solitude 
des etres; sur la mort qui est peut-etre le seul moyen d’ótemiser 
nos sentiments et nos joies, la seule yerite, comme deja le sommeil, 
comme aussi les reves . . . Ainsi l’expórience n’aboutit qu’ti un 
redoublement de l’angoisse de la solitude: apres avoir souhaitó 
se retrouver en face de soi-meme, le jeune homme, en voulant 
rompre les dernieres attaches qui le relient au monde, ne fait 
que se rendre plus nettement compte de tout ce qui l’isole a jamais, 
et son dernier cri est: Je suis seul, les mains vides, le coeur vide. 
Je suis seul. Le dernier chapitre du liyre est peut-etre l ’un des

Mon corps et moi (Renó Creyel, S. Kra, Paris 1925). Renó 
Creyel est nó en 1900; il participa au mouyement surróaliste; son 
premier livre: Detours (1924; N. R. F.) offrait des attitudes, les 
flaneries et les rages caractóristiques du jeune homme actuel.»
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plus impitoyables examens de conscience auquel un Franęais se soit 
jamais livre depuis les Confessions d’un enjcmt du siecle.

C’est la meme sincóritó dans l’aveu qui distingue le łióros de 
Drieu la Rochelle dans L ’Homme couvert de femmes1). Gille, nou- 
veau Don Juan, a horreur de la solitude, mais ses multiples aven- 
tures ne feront qu’accroitre son dógout de la vie.

Avec En Joue! de Philippe Soupault2), le sentiment de solitude 
morale passe au second plan, alors que predomine celui de la vanitó 
de tout. Comme Chateaubriand, Julien baille sa vie et oherche 
inutilement a la remplir. En depit de la pratique des sports, de 
la gymnastique sućdoise et de l’hydrothórapie, il s’ennuie. Les 
habitudes de la vie parisienne, les voyages, le commerce des 
aims, rien de tout cela ne róussit & 1’intóresser. Et peut-etre croit-il 
encore moins k la vertu du travail, de son rnetier d’ócrivain. A 
quoi bon ócrire? «C’est de la blagueb Julien voudrait dormir, 
mais la nuit ne lui apporte qu’idóos fixes et hallueinations et ii 
la craint plus que le jour encore. La vie ne sert qu’d mener a la 
mort. Et celle-ci est effrayante pour qui n’a pas et ne peut avoir 
de foi. C’est que Julien s’abandonne aux óvónements, il ne sait 
qu’attendre. La vie n’est pour lui qu’attente. Attente de quoi? 
U ne le sait. «Julien n’attend personne, ni rien.» Ce nibilisme lui 
fait nier la perplexitó, la vanitó, la gloire, la haine, le crime, le 
remords, les promesses, les rósolutions et la moralitó. Et ayant 
fini de vivre un jour, il s’endort en se declararit: «Je n’ai rien fait, 
rien dit qui vaille le poids d’un souvenir.» Comme une pierre, il 
tonibait. A l’indiffórence vient s’ajouter du reste une incurable 
horreur de 1’effort. II n’agit plus, il craint meme de penser, k plus 
forte raison d’aimer. II en devient ineapable d’aimer, tout en souffrant 
de n’etre plus airnó. Et il sombre dans le degout, Julien, ((heros 
de son temps, visage de son age, qui gonfle sa vie comme une 
bulle de savon.» Pourtant ce n’est pas un etre fini qu’a voulu 
nous peindre Soupault, et telle nuit blanche va róvóler k Julien 
que pendant ces dix armees, il a appris a devenir un homme. Le 
jeu est fini et la vie est !a, od le besoin d’agir est autre chose que 
de passer le temps, ou il faut «viser de toutes ses forces.o Et le 
rścit s’acheve sur le cri de: Feu! Alors s’explique le titre d’unlivre, 
dont l ’extraordinaire abondance de visions provoque un veritable 
vertige, celui-la meme qu’dprouve Julien lorsqu’il «parcourt cette 
vie a la vitesse d’un songe.o

Depuis En Jouel . . ., Philippe Soupault a dźjd publie dans 
la revue Europę un nouveau roman: Corps Perdu, dont le heros 
connait encore, helas! 1’attente et la solitude. De tels maux ne 
se guerissent pas en un jour.

Apres la dócouverte de la solitude et cełle du vide du coeur, 
voici une tentative d’evasion hors de la róalite. La góneration 
qui fit la guerre en sortant de 1’adolescence ne pouvait avoir les 
«prises» (Anhaltpunkte) d’une expórience dśj& rósistante; aussi 
fut-elle en proie a une lassitude infinie, a une crise de la volontś. 
L’individu' qui a pendant quatre annóes senti que ses dścisions

r) N. R. F., Paris, 1925. De ce roman il convient de rapprocher 
L ’Eloge de la folie de Jean Cassou (Emile-Paul), qui mdriterait 
plus qu’une simple mention, et od l ’on assiste dans un cadre ro- 
mantique a l ’śvolution psychologique d’un viveur, sous l’influence 
d’une femme et d’une jeune filie.

*) Grasset, Paris, 1925 (Ecrit de 1920 k 1925).
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libres ne pouvaient plus rien contrę 1’śnorme fatalitś des forces 
ihhumaines, a perdu toute confiance dans sa yolontś et il s’aban- 
donne a sa sensibilitś. Tel est 1’Incertain1) de Maurice Betz. Pour 
s’ópargner de convertir en actes les decisions qu’il a prises, 
il a recours au reve, A la flanerie, & des diversions dans le rśel lui- 
meme et surtout au prśtexte qu’il est vain de pretendre changer 
le cours des eyśnemonts2). Son imagination fśbrile 1’emporte 
A chaque instant, si bien qu’il lui arrive de douter de la rśalitś 
de la vie. Impuissant a diriger ses pensśes, il est la proie de toutes 
les associations d’idśes, de toutes les sensations. Et lorsqu’il veut 
agir et dścider, ses pensśes fuient et se dśfont comme des nuóes. 
Bien qu’aspirant fi la stabilitś bienheureuse des paysages, c’est 
une vie mouyante, incertaine, qu’il mene, c’est sur un plan de reve 
qu’il s’śvade sans cesse, et cet etre faible est A tout instant surpris, 
dśsemparś par l ’śvśnement. Seul 1’amour qu’il śprouve pour 
Gabrielle lui apporte parfois une force et une confiance qui ne 
sont sans doute qu’un reflet de la volontś de sa compagne, et qui 
le font participer aux victoires de celle-ci. Mais que la maladie 
de Gabrielle le contraigne ii ne compter que sur sa propre śnergie, 
et — comme le Salavin de Duhamel, dont il est proche parent — 
le voilii qui se reprśsente toutes les diffieultśs que comporterait 
une aetion pourtant nścessaire et qui lui permettent de laisser le 
destin s’accomplir. Et la meme capitulation se reproduira dans 
toutes les circonstances graves qui exigeraient une decision rapide. 
Captivś par les millo spectacles des rues, il oubliera 1’heure de 
visite k rhópital, et s’il dśsire la guśrison de celle qu’il aime, c’est 
surtout qu’il veut retrouver en elle la calme volontś qui lui śpar- 
gnera les transes de dścider et qui lui communiquera de sa force. 
Sera-t-il du moins capable de vouloir mourir avec Gabrielle (notons 
en passant le theme de Sterben de Arthur Schnitzler, qui ne joue ici 
qu’un róle accessoire), comme les amants Pont jurś? Pas davan- 
tage: «Je ne dścide pas. Cela se dścide.» Et, en effet, la campagne 
ou il a fini par amener Gabrielle, va peu a peu le conquśrir, au point 
de le rendre incapable de tout trayail et de lui faire gouter «un 
plaisir pimentś de remordsa ii se rendre indśpendant de son amante. 
De plus en plus, il a des bouffśes d’orgueil et de force — simples 
feux de paille d’ailleurs. Aussi, lorsque yiendra 1’heure d’agir 
entre toutes, de mourir avec Gabrielle, s’enfuira-t-il k la recherche 
du mśdecin, c’est-(Vdire, en rśalitś, — a trayers les hasards des 
trencontres — des dślices do 1’oubli. Quand il rentre, Gabrielle est 
morte, mais aussitOt Passaille une foule de yisions et de souyenirs, 
propres k le dresser «dans un ólan de courage retrouvś». Nouyeau 
rśyeil k  la rśalitś: Gabrielle morte, le voilii dśsormais seul au milieu 
d’un uniyers qui fait irruption en lui, le dśchire, 1’emporte. Im
puissant ii la suiyre, il est śgalement impuissant il vivre.

Je n’ai donnś jusqu’ici que la tramę du livre: il faudrait pour 
etre complet et juste envers Maurice Betz, citor maintes remarques 
dślicates, maintes peintures exquises de paysages et maintes scenes 
A la fois hardies et chastes, i! faudrait enfin et surtout analyser 
un style d’une puretś mślodieuse qui, sans effort, passe de la

1) 1) L ’Incerlain (Maurice Betz, Emile-Paul, Paris, 1926).
2) Dśjii Julien dans En Joue, est un de ceux qui sont dścouragśs 

A 1’ayance par une impuissance quelcohque et souffrent de ne pouyoir 
agir (p. 211).
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notation prścise et originale, a 1’effusion lyriąue par ou s’acheve 
et s’exalte chaąue chapitre — j’aimerais dire: chaque poeme.

C’est le meme souci de simplicitó et d’ólógance qui frappe le 
leoteur du dernier livre que je voudrais examiner parmi les tó- 
moignages des «jeunes» sur le nouveau mai du siecle: je veux parler 
du Jeune Homme Pueril ou Gabriel d’Aubarede retrace, comme 
l’indique deja le titre, une crise de pubertś, aggravóe en 1’espece 
par le caractere meme du heros, le dćfaut d’une óducation virile, 
le bouleversement de la guerre et les complications du premier 
amour. Ce roman prend donc naturellement place dans la sórie 
dbjk longue des etudes que les modernes ont consacrdes, depuis 

de la curiosite psychologique pour 1’ame de l ’enfant, a la 
penode critique de 1’adolescence1) (cf. les oeuvres de Louis 
Chadourne, Jacques de Lacretelle, Andró Obey, Andre Bira- 
beau, Albert Tbierry, etc.). Et il conviendrait de signaler, 
a ce point de vue gćneral, les róvólations dólicates qu’apporte 
G. d’Aubarede sur ] inquiótude et 1’instabilitó des annóes qui 
menent a travers mille puórilitós et millo incertitudes maladives 
de l’ignorance divine k la candeur reconquise. Mais il faut se borner 
dans le cadre de cette chronique thómatique a insister sur un trait 
commun k toute la gónóration que la guerre surprit en pleine 6vo- 
lution: 1’incapacitó de s’abandonner na!vement k l ’amour. Ne 
soyons d’ailleurs pas dupes des ressemblances apparentes entre la 
situation morale du lendemain de la Róvolution et celle de l’apres- 
guerre derniere. Tandis que 1’Adolphe do B. Constant souffrait 
de ne pouvoir aimer par exces d’analyse, les hóros d’aujourd’hui 
souffrent de leur crainte, de leurs hósitations devant 1’amour. 
Comme le Julien de J. Soupgult, Stóp bano, le jeune hoinrne pueril, 
a peur d’engager l ’avenir, dócouvro une ótrangere dans celle qu’il 
a cru aimer, comme le personnage de M. Betz, il est incapable 
de faire l’effort infime qui donnerait une direction & sa vie. Pour 
avoir 6tó prćmaturement jetó dans la vie, Stćphane est restó pour 
la vie du coeur et en dópit des expóriences fócondes de la guerre, 
un enfant. Seule la solitude pourra le guórir: les hommes ne feraient 
que susciter en lui des rancunes dont il s’affranchit lentement. 
Peut-etre le nouveau mai du siecle, mai de la volontó, doit-il, ii 
1’encontre de 1’ancien, rechercher 1’isolement pour se libśrer d’un 
univers: ócrasant et descendre par 1’analyse jusqu’aux forces pro- 
fondes du moi essentiel, source d’ónergie.

Telles sont quelques-unes des peintures du nouveau mai du 
siecle. Si toutes ne sont pas destinóes a durer, du moins ont-elles 
la valeur de tśmoignages sur le dósarroi des ames d’aujourd’hui 
deyant la dócadence de 1’ancienne culture et de ses idóals. La 
litterature, dans les crises douloureuses, devient la conscience 
meme de 1’humanitś qui aspire a la guśrison. Mais non moins 
intóressants que ces documents sur le mai, sont ceux qui dścelent 
les rśactions dófensives. Si certains 6crivains, en- effet, ont pu 
commencer par se complaire dans leur trouble, ils s’en sont, ii la 
maniere de Goethe, justement dólivrśs en l ’exprimant et leurs 
eeuvres de confession ont ótć pour eux «un moyen de se connaitre 
et de se realisern (M. Arland). La solution surróaliste, c’e.st-a-dire

La Pierre d’Horeb de G. Duhamel raconte ógalement la 
■crise de virilitś d’un ótudiant, «den Durchbruch zur Mannbaftigkeit».

Dle Keueren Spraohon. B<i. XXXIV. H. 4. 21
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la fuite dans 1’automatisme tłu reve óveilló, n’aura ótó que pro- 
visoire, du moins dans ses exagórations doctrinales. J’essaierai 
prochainement d’en dógager 1’influence fśconde, l ’apport positif, 
surtout technique. Aux antipodes de cette solution se trouve 
la solution catholiąue dans laąuelle le dogme, la regle, servent 
d’armatures a l’ame privóe de cohśsion: c’est la solution du poete 
Cocteau1), qui avait d’ailleurs et6 un des premiers a ressentir «le 
manque d’appśtit moral», «l’ócoeurement» qui caracterisent la 
góneration actuelle. D’autres enfin, chereheront le salut soit dans 
une sorte d’universalisme qui exalte, comme le voulait Nietzsche, 
et comme le veut Keyserling, 1’etre profond et essentiel, soit dans 
un harmonieux ćquilibre de la vie interieure hypertrophiee, trop 
intellectuelle, et de la vie physique si longtemps negligće et mś- 
prisśe, grace a la pratique conjuguśe de la móditation et du sport. 
Ma prochaine chronique envisagera 1’ólargissement et 1’appro- 
fondissement psychologiques qui rósultent de toutes ces tentatives 
en vue d’óchapper au dśsespoir.

Chambery. Christian Sśnśchal.

ZUR „FRANZOSISCHEN SPRACHLEHRE" VON ENGWER-
LERCH.

Wenn ich auf die in dieser Zeitschrift S. 222ff. ersehienene 
Besprechung des obigen Buches antworte, so geschieht es aus drei 
Griinden: 1. weil die Besprechung von keinem Geringeren ais 
Ernst Gamillscheg herriihrt, 2. weil sie positive Irrtiimor ent- 
halt und 3. weil es sich nicht um eine Spezialschrift handelt, sondern 
urn ein Werk, das in den Kreisen doi- Leser dieser Zeitschrift leb- 
haft diskutiert wird und dessen Wert auch von Gamillscheg dureh- 
aus anerkannt wird.

G. irrt, wenn er schreibt: „Dem Schiller wird versichert, 
dali parć von lat. parcere koinme". Diese Ableitung stand lediglich 
in einem Vorabdruck, den der Verleger fur Geschenk- und Rezen- 
sionszwecke (also nicht fur Schiller) hatte herstellen lassen; sie ist 
jedoch fiir die im Buchhandel erhaltliche Ausgabe von mir gestrichen 
worden. Nun ist aber die Ableitung parć von parcere das einzige  
Beispiel, mit dem G. den Vorwurf „fliichtiger Arbeit", den er 
mir fiir das ganze Kapitel vom Bedeutungswandel macht, zu 
begriinden versucht, und dieses Beispiel beruht, wie gesagt, auf 
einem Irrtum seinerseits. Wird G. nun seine verallgemeinernden 
Vorwiirfe zuriicknehmen ?

Im ubrigen gibt G. fiir diesen Abschnitt eine lange Wunsch- 
1 iste. Er sagt den Lesern aber nicht, daB das ganze Kapitel vom 
Bedeutungswandel nur wenig mehr ais zwei Seiten(!) umfafit 
und nicht langer sein durfte. Die deutsche Sprachlehre von 
Tschinkel-Wilomitzer hat 26 Seiten fiir den Bedeutungswandel; 
sie zum Vergleich heranzuziehen ist also abwegig. Wenn man nur 
zwei Seiten zur Verfiigung hat, so kann man nur moglichst faG- 
liche B eisp iele  geben (in systematischer Gruppierung) und rnuti 
die „psychologische Vertiefung“, die G. fordert, dem Lehrer iiber- 
lassen. Oder hatte ich diese zwei Seiten statt mit praktischen 
Beispielen mit theoretischen Erorterungen ausfiillen sollen? — 
Welche Anhaltspunkte G. fiir seine unbewiesenen und unbeweis-

x) Lirę a ce point de vue la Lettre a Jacąues Maritain et la 
Reponse a Jean Cocteau (Stock, Paris, 1926).
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baren Vermutungen besitzt, die Arbeiten von Darmesteter und 
Jaberg seien mir „wohl11 nieht bekannt, und der betreffende Ab- 
schnitt „erwecke den Eindruck, ais sei er in der Eile aus dem 
Gedachtnis niedergescbrieben“, ist mir unerfindlich. Viele meiner 
Beispiele (plume, toilette, bureau, bordeaux, traire, huguenot, lutin) 
stammen ja gerade aus Darmesteter!! (Vie des Mots und Diet. 
gen. § 509). G. ,,scheint“ also die Werke, dereń Unkenntnis er 
bei anderen annimmt, selber nicht zu kennen.

Zu seiner Wunschłiste mogę er Beispiele geben (aber nicht 
ausgefallene Worter, die eigens erlernt werden mufiten), und dann 
mogę er sagen, was von meirien Beispielen gestrichen werden konnte, 
um Platz zu schaffen fiir die von ihm gewiinschten!

Em weiterer Irrtum G.s: Er schreibt: „auch die Gleichung 
guerre = wirre ist falsch; wie es spater heiBt guetter, vgl. Wacht, 
so muB es heifien guerre, vgl. Wirre." Das wird jeder Leser dahin 
verstehen, daB ich guerre falschlich mit dem Adjektiv wirre gleich- 
gesetzt hiitte, statt mit dem Substantiv Wirre, und ich selber 
glaubte einen Augenblick, es sei mir ein Druckfehler (wirre statt 
Wirre) unterlaufen. Doch nein: der D ruckfehler ist auf S eiten  
G.s: in unserm Buch (S. 1 unten) steht richtig Wirre (und zwarschon 
im yorabdruck)1). G. kann demnach kaum etwas anderes meinen, 
ais daB er „guerre = Wirre“ ersetzt haben mochte dureh „guerre, 
vgl. Wirre". — DaB englisch war n icht aus dem Anglonormannischen 
stamme bzw. daB es die englische Entsprechung des germanischen 
werra sei, habe ich mit keiner Silbe angedeutet; bei mir steht ledig- 
lich „guerre =  Wirre =  engl. war" (und zu ,, Wirre" die Anmerkung: 
„Statt der altfriinkischen Form geben wir regelmaBig die neu- 
hochdeutsche, statt der ^ltfranzosischen die neufranzosische, 
wodurch die Gleichungen z. T. weniger iiberzeugend werden11); 
daB G„ der offenbar lieber geschrieben hatte „guerre (engl. war) 
vgl. Wirre", aus meinem Text etwas herausliest, was nicht darin- 
steht, ist nicht meine Schuld; in einer F ranzosischen Sprachlehre 
glaubte ich die englische Form erst an letzter Stelle geben zu sollen.

Trotz meiner eben angefiihrten Anmerkung, wonach ich prin- 
zipiell die neufranzosische Form gebe, schreibt G. weiter: ,,Es- 
crimer ist nicht frankisch, sondern italieniseh; die frankische Ent
sprechung ist afrz. (=  altfranzosisch!) e s c r e m i r G. wird hoffent- 
lich nicht annehmen, daB ich die altfranzosische Form nicht kenne; 
wenn doch, so frage er meine Studenten, denen ich bei der Be- 
sprechung von Rolandslied v. 112 das Verhaltnis von afrz. escremir 
und nfrz. escrimer ausfuhrlich darzulegen pflege. Aber ich frage 
die Manner der Praxis, ob man in einer Schulgrammatik altfran
zosische Formen angeben kann. Die Dinge liegen durchaus nicht 
so einfach, daB man dekretieren konnte: ,,escrimer ist italieniseh.11

Ein weiterer Irrtum G.s: er sagt, ich seheine meine ety- 
mologischen Belehrungen aus Korting zu schopfen. Welche 
Anhaltspunkte hat er dafiir? — In  W a h r h e i t  s t a m m e n  
a l l e  m e i n e  B e i s p i e l e  f i i r  f r a n k i s c h e n  E i n f l u s s  
a u s  N y r o p ,  G r a m m a i r e  h i s t o r i ą u e ,  Band I § 7

’) In dem kurzeń Referat G.s, der sich „gerne zum wissen- 
schaftliehen Positivismus bekennt11 (Festschrift zum Berliner 
Neuphilologentag, 1924, S. 35) bemerke ich noch einen anderen 
nieht belanglosen Druckfehler: in der Angabe des Titels (S. 222 
Anmerkung) ist zu lesen „Jahncke11 statt „Jahn“. — Wehe, wenn 
einem von uns armen „Idealisten11 dergleichen passiert ware!

21*
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(3. Aufl. 1914). Das war auch im Manuskript und in don Korrek- 
turen angegeben (auch die Schrift von Briich, Der Einfluf.i der 
germ. Sprachen auf das Vulgarlatein, 1913, war angefiihrt) — 
leider aber hat Herr Geh.-Rat Engwer diese Angabe in letzter 
Minutę gestriohen, weil er in seiner Vorrede (S. VI) die Quellen 
angefiihrt hatte. Ich habe jedoch Nyrop nicht etwa kritiklos 
benutzt, sondern stets an Hand des REW usw. nachgepriift. Das 
habe ich in der urspriinglichen Fassung dieser Erwiderung Punkt 
fiir Punkt gezeigt. Leider aber verlangte die Redaktion dieser 
Zeitschrift aus Raummangel Kiirzung der Erwiderung auf den 
halben Umfang; was deshalb hier wegbleiben mu 13, hoffe ich an 
anderer Stelle veroffentlichen zu konnen1). Jedenfalls sollte G. 
gegen die ausfiihrliche Darstellung bei Nyrop polemisieren und 
nicht gegen mich.

Bei den Bemerkungen iiber oi ist der Irrtum entschieden 
auf Seiten G.s. G. schreibt: , ,.  . . Oder ist naeh Lerchs Auffassung 
-ua- kein Diphthong ?“ Allerdings. Aber nicht nur nach Lerchs 
Auffassung. Auch in der Lautlehre unseres Buches (die von Engwer 
herruhrt) ist oi stets durch [wa] bezeichnet (S. 16, Blois, S. 21 
droit usw.); Engwer folgt dabei dem ausgezeichneten Manuel 
phonśtiąue von Nyrop (4. Aufl. 1923), wo oi ebenfalls durch 
Lwa] transkribiert ist. Der erste Bestandteil [w] wird dort in § 62 
ais „bilabio-vóliairo spirante“ definiert (unter den Konsonanten!), 
und in § 108 (S. 88) wird, unter Berufung auf Louis Havet, aus- 
driicklich festgestellt, daC das Franzosische, so wie es heute in 
Paris gesprochen wird, keinen Diphthongen besitzt (l’oie, Voise.au 
usw. spricht nicht dagegen, ebensowenig wie l’ouest usw., worin 
man den gleichen Konsonanten [w] spricht). Dooh das sind ja 
ganz elemontare Dinge, und G. ist hier in den Fehlor verfallen, 
iiber Dinge zu schreiben, die er nicht kennt. Ein Diphthong war 
oi im Afrz., solange der Ton auf dem o lag; sobald er auf den zweiten 
Bestandteil verlegt wurde (etwa im 13. Jahrhundert), wurde der 
erste konsonantisch oder halbkonsonantisch, und von einem Diph
thongen kann man nicht mehr reden (man sprach damals „oś, 
genauer mś“ : Meyer-Liibke, Hist. frz. Gr. I2 § 83). Da ich bei der 
Darstellung der Sprachgeschichte von der afrz. Diphthongierung 
zu sprechen hatte, muSte ich, zur Vermeidung von Irrtiimern, 
dem Schiller auch sagen, daC dieser Diphthong oi „durch kon- 
sonantische Aussprache des ersten Bostandteils [wa] wieder be- 
seitigt“ wurde.

„Der lateinische Ablativus absolutus geht im Franzósischen 
nicht unter, dehnt vielmehr seinen Gebrauch noch aus. . .“ — 
Nun, Adolf Tobler (der die von G. genannte Dissertation von 
Nehry veranla(3t hat) war anderer Meinung; nach ihm stammen 
Wendungen wie La guerre finie, le roi partit „aus Schule und 
Kanzlei“ (Verm. Beitrage I3 119 Anmerkung; vgl. Lerch, Hist. 
frz. Syntax S. 38). Von einem Weiterleben oder gar einer Ausdehnung 
des abl. abs. kann man hochstens bei dessen m odaler (besser „komi- 
tativer“) Bedeutung sprechen, wenn man namlich afrz. jointes 
ses mains „mit gefalteten Handen“, helmes laciez usw. (Roland 223, 
696, 1042, 2015, 2392) ais Fortsetzung des lat. abl. abs. betrachtet 
(solcher Art sind auch neufrz. Konstruktionen wie tete baissAe,

R Wegen „Strippe" vgl. Baist, ZRP 5,' 556, Briich S. 35 
Anmerkung, REW 8299 und Kluge, ,,Strippe“.



Eugen Lereh in Pasing vor Milnchen. 317

les yeux rouges, in unserer Sprachlehre § 437, worauf G. hinweist). 
Aber nicht einmal das ist sicher: Brunot (Hist. de la langue fr.
II 466) sieht in diesen modalen Wendungen keine Nachbildung 
oder gar Fortsetzung des lat. abl. abs., sondem „ . . . un simple 
complóment du verbe, complóment de maniere, qui est & l’accusatif“, 
und auch Nehry betitelt seine Dissertation (die mir wohl bekannt 
war, wie G. aus meiner Dissertation „Pradikative Partizipia . .
Halle 1912, Beiheft 42 znr ZRP, hatte ersehen konnen) nicht 
„Der lat. abl. abs. im Franz.“, sondern „Uber den Gebrauch des 
absoluten C a s u s  o b l i q u iUs . . . “.

„Was soli heiBen: „Analytischer Charakter des Franzosischen 
gegenuber dem Lateinischen ?“ — DaB au mur und j yaime im Ver- 
gleich zu (synthetischem) muro und amo analytische Formen sind, 
ist uralter Sprachgebrauch; dali G. noch nie davon gehort zu haben 
scheint, ist nicht meine Schuld. DaB die Umschreibung der la
teinischen Kasus durch Prapositionen (du mur, au mur) notig wurde 
wegen des Schwundes der Endvokale (muri, muro und murum 
fielen zusammen zu mur), hahe ich allerdings „im Texte behauptet“
— aber G. verschweigt, daJ3 in einer dazu gehorigen Anmerkung 
zu lesen ist: „Auch das Umgekehrte ist moglich: die Gewohnheit, 
die Kasus beziehungen durch Prapositionen zu yerdeutlichen, 
begiinstigte die fliichtige Aussprache der Endvokale.“

Auf die folgenden Ausstellungen G.s gehe ich nicht mehr ein, 
weil sic diejenigen Teile betreffen, die im wesentlichen von meinem 
verehrten Mitarbeiter Engwer ausgearbeitet worden sind. Nur 
ein Punkt sei noch beriihrt: S. 227 unten: j'aime & manger des 
cerises lasse sich historisch nicht mit Verbindungen wie *des cerises 
& manger zusammenbringen. Hier scheint G. meine eingehende, 
durch zahlreiche afrz. Belege gestiitzte Besprechung iiher Kjellman 
(Literaturblatt XLIII, 106 — 116) entgangen zu sein, obwohl er 
sie im Vorwort meiner „Hist. frz. Syntax“ (die ihm zugegangen 
ist) leicht hatte finden konnen, und ebenso der kurze Auszug 
daraus, der kiirzlich ais Beiheft der „Neuphilolog. Arbeitsgemein- 
schaft“ erschienen ist.

G.s Besprechung verkennt vollig den prinzipiellen Unterschied 
zwischen einer wissenschaftlichen Abhandlung, die alle Aufstellungen 
ausfiihrlich begriinden kann und muB, und einer Schulgrammatik, 
bei der immer wieder Kurze und noch groBere Kurze gefordert 
wird (wir miissen jetzt sogar nolentes volentes eine „verkiirzte 
Ausgabe“ ausarbeiten!). Wer ein solches Werk beurteilen will, 
der darf daraus, dafi etwas fehlt, nicht ohne weiteres schlieBen, 
es sei dem Verfasser unbekannt; wenn er in irgendeinem Punkte 
anderer Meinung ist, so darf er daraus, daB der Verfasser seine ab- 
weichende Ansicht nicht begriindet, nicht schlieBen, sie sei un- 
begriindet. Er darf an eine Schulgrammatik nicht Anspriichestellen, 
die er an eine breite wissenschaftliche Darstellung (etwa diejenige 
Nyrops) n icht stellt. Und der Vorwurf „fliichtiger Arbeit" beweist 
nur, daB G. keine Ahnung hat von der unsaglichen Miihe, die dieses 
Buch seine Verfasser gekostet hat , von den mundlichen und schrift- 
lichen Diskussionen, auf denen es beruht, und von den immer wieder 
veranderten Korrekturbogen, die wir gelesen haben.

Pasing vor Miinchen. Eugen Lerch.
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B E S P R E C H U N G E N .

E nno L ittm ann , Morgenlandische Worter im Deutschen. Z w eite,
vermehrte und verbesserte Auflage nebst einern Anbang iiber die
amerikanischen Worter. Tiibingen 1924. Verlag von J. C.
B. Mohr (Paul Siebeck). XII und 161 S.
Enno Littmanns Buch iiber morgenlandische Worter im Deutschen, 

das jetzt in zweiter Auflage vorliegt, behandelt auf dem verhaltnis- 
mafiig kleinen Baum von rund 140 Seiten nahezu 1200 Worter, die 
aus den morgenlandischen Sprachen zu uns gekommen sind und 
Zeugnis ablegen fur den grofien EinfluB, den der Orient in geistiger 
und materiel ler Hinsicht auf uns Deutsche ausgeiibt hat und immer 
noch ausiibt. Nach einer kurzeń vortreffiieh gescbriebenen Einleitung, 
in der die Wege beschrieben werden, auf denen diese Worter zu uns 
kamen, fiihrt una der Verfasser die altorientaliscben, hebraischen, 
arabischen, neupersisch-tiirkischen, indischen, tibetischen, mala- 
yischen, chinesischen, japanischen und australischen Worter vor, 
die heute ais Lehn- oder Fremdworter lebendige Bestandteilo unseres 
deutschen Sprachschatzes sind. Ja Littmann geht noch iiber die 
morgenlandischen Sprachen im engeren Sinne hinaus und zieht auch 
die afrikanischen Sprachen in den Kreis seiner Betrachtungen, und 
zwar mit der Begriindune, dali die Beschaft igung mit den afrikanischen 
Sprachen sich oft an die orientalische Philologie anschliefie und die 
Beziehungen zwischen Arabem und Afrikanern uralt und ganz be- 
sonders seit dem Aulkommen des Islams eng geworden seien. Nicht 
zum eigentlichen Thema gehort der Anhang, in dem diejenigen Be- 
standteile des deutschen Wortschatzes behandelt werden, die wir 
den Indianern Amerikas vordanken, wobei allerdings nicht uner- 
wahnt bleiben darf, dali neuere Forsehungen einen Zusammenhang 
zwischen den Indianern und den Volkern von Ostasien entdeckt zu 
haben glaubęn.

Die Behandlung von beinahe 1200 Wortern auf einem so engen 
Raume bedingt natiirlich eine sehr gedrangte Darstellung. Trotzdem 
versteht es der Verfasser, nicht nur die sprachliche Seite des Stoffes 
dem Leser klar vorzufiihren, sondern dariiber hinaus in fliissigem 
Stile auch eine Fiille von kulturgeschichtlich hochst boachtonsworton 
Tatsachen zu bringen. In die verschiedenartigsten Stoff- und Ge- 
dankenkreise werden wir eingefiihrt. Neben Tiernamen wie Affe, 
Fasan, Katze u. a. finden wir Belohrungen iiber dia Zierpflanzen unserer 
Garten wie Rosę, Lilie, Crocus, Tulpe, sowie iiber die Bedeutung und 
Herkunft zahlreichor bei uns jetzt einheimischer oder aus der Fremde 
eingefiihrter Friichte (Apfelsinen, Aprikosen, Artischoke, Pfirsich, 
Zwetsche). Stoffnamen wie Atlas, Barchent, Damast lassen ja noch 
heute in ihrer Form auslandischen Ursprung erkennen; wir boren aber 
auch, dali ein so deutsch klingendes Wort wie Kittel jedenfalls morgen
landischen Ursprungs ist. Ebenso wird es viele Leser iiberraschen zu 
erfahren, dali auch das beriihmte Karlchen MiefSnick im ,,Kladde- 
radatsch" letzten Endes aus dem Morgenlande stammt und mit dem 
Miesmacher und vielon anderen der Gaunersprache angehórigen und 
dem Hebraischen entstammenden Wortern wie beschummeln, dibbem 
usw. zusammenzustellen ist. Radieren wir etwas mit dem Owmmi 
aus, kaufen wir uns in einer Drogerie Natron oder Gewiirze wie Ingwer, 
Zimt, Pfeffer oder Zuclcer, Lacie, so gebrauchen wir hier uberal 1 Be- 
zeiebnungen, die uns in die fernsten Liinder des Orients fiihren. Meistens 
sind die Worter natiirlich nicht unmittelbar aus den morgenlandischen 
Sprachen zu uns gekommen, sondern erst durch mancherlei andere
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Sprachen gewandert, ehe sie bei uns Biirgerrecht erwarben. So sieht 
z- B. das Wort Schikane auf eine lange Wanderung zuriick und hat 
auf dem Wege von seinem Ursprungslande bis zu uns auch seine 
ursprungliche Bedeutung in ganz eigenartiger Weise verandert. Im 
Persischen ist tschógan das „Ballspiel zu Pferde“, das man in neuester 
Zeit Polospiel nennt; daraus wurde im byzantinischen Griechisch das 
Verbum tzykanizein gebildet. Noch ais Bezeichnung eines Spieles 
wurde das Wort in der Form ehicane im alteren Franzosisch gebraucht; 
es erbielt wegen der Spielgebrauche seine jetzige Bedeutung, und 
von den Iranzosen ist die Schikane zu den Deutschen gekommen. 
Liegt hier eine rnerkwiirdige Bedeutungsveranderung vor, so begegnen 
wir einer dem Uneingeweihten noch schwerer einleuehtenden laut- 
bchen Veranderung in der Geschiclite des Wortes Rosę. Das deutsche 
Bose und das tiirkische gili sind urspriinglich dasselbe Wort! Rosę 
geht auf das lateinische rosa zuriick, dies wieder mit Wandel des 
d zu s und mit Wechsel des Geschleehtes auf das griechische rhodon. 
Die altere Form von rhodon ist jedoeh wrodon, und dies ist aus alt- 
persischem wurdo entlehnt. Im Neupersiscben wurde das w im An- 
laut zu g und altes rd ist dort regelmaBig zu 1 geworden. Aus dem 
persischen gul haben die Tiirken dann ihr giil entlehnt. So ist die 
Gleichung Bose =  giil zustande gekommen.

Diese wenigen Binweise mogen geniigen, um alle diejenigen, 
die von der tieferen Bedeutung solcher sprachlieh-kulturgeschiehtlicher 
Betrachtungen iiberzeugt sind, anzuregen, mit dem Buch selbst 
sich zu beschaftigen. Insbesondere seien neben den Lehrern der deut
schen Sprache diejenigen der Geschichte und der Erdkunde auf das 
Buch hingewiesen. Ja sogar der Chemiker wird auf manches stofien, 
was in sein Fach einschlagt. Nicht allein findet er die Erklarung 
des Kainens seiner Wissenschaft, sondern auch Erorterungen iiber 
eine ganze Reihe technischer Fachausdriicke wie Alkali, Alkohol, 
Ammoniak, Anilin, Aludel, Alambik, Arnalgam, Bor, Borax usw.

Darmstadt. Karl Bergmann.

Karl Bergmann. Christine Touaillon.

E gon  C o h n , Oesellschaftsideale und Gesellschajisroman des 17. Jahr- 
hunderts. Studien zur deutschen Bildungsgeschichte. (Germa- 
nische Studien, Heft 13), Verlag von Emil Ebering.
Es mag mir vergonnt sein, dieses Buch etwas personlicher zu 

behandeln, ais es sonst bei wissenschaftlichen Betrachtungen iiblich 
ist. Denn da es nun schon einmal zu den Mangeln der Frau gehoren 
soli, die Dinge „personlich zu nehmen“, will ich von dem Anspruch 
auf diesen Mangel zu meinen Gunsten Gebrauch machen; — aber, 
wie ich glaube, auch zugunsten des Verfassers. Denn sobald ich nicht 
nur sein Werk, sondern auch ihn durch das Medium seines Werkes 
ansehe, wird mir klar, dafi er — deutlicher, ais es sonst sichtbar zu 
sein pflegt —, in zwei Personiichkeiten zerfallt, eine menschliche und 
eine wissenschaftliche, die einander ein wenig beengen.

Das menschliche Wesen ist sehr sympathisch: bescheiden, da- 
rauf bedacht, fremdes Verdienst nicht zu iibersehen und allen Mit- 
strebenden Gerechtigkeit zu erweisen. Das zeigen Vorrede, Anmer- 
kungen und SchluBzitat seines Buches.

Diese sympathische Personlichkeit wirkt recht eigentumlich 
auf die Form und durch diese auch auf den Inhalt seiner wissenschaft
lichen Leistung ein. Das sieht man sogar an einer Nebeneinander- 
stellung der Zitate: Epilog zum „irrenden Ritter“, Theodor Fontanes 
Briete, Bacon, Nietzsche, Goethe, Wieland, Schopenhauer, La 
Bruyere, Tolstoi, Isolde Kurz, Herder, Kellers Briefe, Fischer,
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St. Pierre und Verlaine; denn das alles findet sich hier, urn seine 
Behauptungen zu stiitzen; manchmal auch zur Parallelisierung von 
Dingen, die wenig miteinander zu tun haben. Das soli keinen ab- 
soluten Tadel bedeuten: gewiB kann man gelegentlioh durch Neben- 
einanderstellung yerschiedenstor Zeitalter und verschiedenster Men- 
schen zu uberraschenden Brgebnissen kommen. Hier aber ist das 
nicht gelungen, eondern der Autor zerstort dadurch die gedankliche 
und zeitliehe Einheit seines Stoffes, verwirrt und raubt die Stimmung, 
dereń jedes historische Werk zur Einfiihrung seiner Leser besonders 
bedarf. Daneben bedauert man, daB er alles sagen will, was er weifi 
und die Kunst der Andeutung — auch in einem wissenschaftlichen 
Werke wichtig — nicht versteht.

Kein Wunder, daB dieses Zuviel eine gewisse Verschwommenheit 
hervorgerufen hat, die derzeit noch zum Bild seiner wissenschaftlichen 
Personlichkeit gehort und ihren Ursprung in seiner menschlichen 
hat. Wcnn man tlio Disposition seiner Arbeit unter Benutzung der 
Kapiteliiberschriften muhsam zusammengestellt hat, bemerkt. man, 
daB sie logiach nicht ganz klappt, Inkongruenzen und Spriinge 
aufweist.

Ein Buch wie dieses, welches aus den geistigen Grundlagen des 
galanten Romans die Gesellsohaftsideale herausgreift, unter ihnen 
die religiosen, wissenschaftlichen und staatlichen fixi.ert und den 
Vorstellungen des 17. Jahrhunderts vom Idealmenschen unterlegt, 
um diesen im Gewand des Heiligen, des Weisen und des Helden zu 
zeigen, konnte sehr Wichtiges fur die Geschichte des Roinanes leisten. 
Ich glaube, sobald der Verfasser nicht mehr angstlich tastet, sondern 
zu ordnen, zu klaren, zu verdichten und zu gestalten weiB, wird auf 
der Grundlage seiner jetzigen Arbeit eine solche neue wichtige Arbeit 
entstehen.

Wien. Christine Touailłon.

A nna S i e m s e n : Literarische Streifziige durch die Entuiicklung der
europdischen Gesellschaft. Thiiringer Verlagsanstalt und Druckerei,
Jena 1925, 285 Seiten. Preis 6.— Mk.
Die Verfasserin, eine in sozialistischen Kreisen bestbekannte 

Padagogin, will mit diesem Buche zweierlei: 1. einen durchgehend 
politischen Gesichtspunkt betonen, was ihr auch sicher gelingt; 
und 2. eine erste Einfiihrung in diese literarisch-politischen Probleme 
fiir die breiten Massen und fiir die Jugend geben. Das Buch ist 
bewufit nicht systematisch, sondern nur in der Art einer ganz 
personlichen Anregung gehalten, die dank dem individuellen Stil 
der Verfasserin eine hochst lebendige wird. Es ist dabei klar, dafi 
die Strahlen des Gesichtswinlcels, unter dem die Verfasserin die 
Literatur betrachten will, so manohes Werk, aber leider auch ganze 
Kulturperioden nur tangential beriihren konnen, ohne das wirkliche 
Zentrum auch nur ahnen zu lassen. Man konnte befiirchten, dafi 
manches Kostbare fiir den naiven Leser, fiir den es doch gedacht 
ist, dadurch auf immer yerschiittet werden konnte. Wenn die 
Autorin die ritterliche Dichtung des Mittelalters ais mtifiige Abenteurer- 
phantastereien verwirft und das hochwertige Ideał, das sich in dieser 
Dichtung ausdriickt, mit keinem Worte wiirdigt, so mufi man un- 
willkiirlich den Vergleich ziehen mit ihrer eigenen Bewunderung 
fiir den Proletarier Jack London, dessen Werke gewifi so sehr die 
Form yon Abenteurerromanen haben, dafi der Grofiteil der Leser 
gar nicht auf den Gedanken kommt, sozialistische Ideale in ihm
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aufzuspiiren. Hier ist die Tendenz gar zu seliarf durchgefiihrt. 
Dante und Franziscus, Wolfram und Wagner werden so leicht und 
oberflachlich abgespeist, dat! es besser wiire, man hatte ganz von 
ihnen geschwiegen. Und bat die Verfasserin in der sonst sehr 
schon durohgefiibrten Analyse des Don Quixote ganz recbt, wenn 
sie ihn nur ais Satire auf das iiberlebte Rittertum auffafit? Ist 
nicht, tiefer vorborgen, aber darum nieht weniger bitter. die Ver- 
zweiflung iiber die philistrose, nur an Materiellem bangende Gegen- 
wart ein Ilauptelement dieses Meisterwerkes ? Von hier aus be- 
trachtet, wirkt so manches Kapitel fast mehr wie eine Problem- 
stellung fiir den gebildeten Leser, ais wie eine Einiiihrung fiir den 
glaubigen Neuling. Desto mehr yermag aber die Verfasserin dort 
zu geben, wo sie sich in der Idee mit dem Kiinstler eins ftiUlt und 
uns das Bild des Sehopfers und seines Werkes mit grofier Lebendig- 
keit und Innerliohkeit zu vermitteln weiB. lhre Worte iiber die 
irisclien Satiriker, iiber Balzac, Raabe, Buchner, Walt Whitman, 
Charles-Louis Pbilippe und manehen anderen zeugen yon so yiel 
feinem Verst<Łndnis, von so tiefem Eingeben auf die Indiyidualit&t 
der Kiinstler, dali sie wie eigenwillige aber wertyolle Portr&ts dieser 
Personlichkeiten anmuten. Besonders heryorzuheben ist auch der 
scharfe Untersobied, den die Veriasseriu macbt zwischen der Be- 
deutung der russischen literatur fiir den Russen und fiir West- 
europiier. Es ist ihr hier gelungen, an ein tiefes Problem zu riihren, 
vor dem man in Europa gern die Augen sohliefit: Ob ein spontanes 
und ungetriibtes Verstandnis der russischen Seele fiir den Nicht- 
russen moglich ist. Die Yerfasserin yerneint dies und yersteht so 
eine Distanz zu wahren, die ihrer Scliilderung der Wirkung russisoher 
Schriftsteller auf das europiiische Gemiit nur forderlich ist. So ent- 
h&lt dieses Buch iiberall dort, wo es bejaheud ist, wertyolle Dar- 
stellungen, die besonders durch ihre Lebendigkeit ganz dazu angetan 
sind, Interesse und Begeisterung zu wecken.

J uliuS S chmidt, Moderne franziisuche Lyrik. Franzosische und 
englische Sehulbibliothek. Rengersche Buchhandlg., Leipzig 1925. 
Die so reiche moderne franzosische Lyrik zunachst in einer 

Auswahl dem Schiller zuganglicli zu machen, kommt einem sehr 
tiefen Bediirfnis entgegen. Natiirlich kann die yorliegende Auswahl 
nicht ais eine endgiiltige angesehen werden. Mancher wird sich 
yielleicht wundern, Nainen wie Depont, Haraucourt, Malteste hier 
angefiihrt zu sehen, von Bataille drei Gedichte und von Jammes 
nur eines zu finden (das Verhaltnis sollte zum mindesten umgekelirt 
sein). Aber das Urteil iiber die Moderne ist nocli lange nicht 
abgeschlossen, und es ist schon ein grolłes Verdienst, wenn eine im 
allgemeinen so gliiekliche Auswahl wie die yorliegende zustande- 
gekommen ist. Wertvoll sind auch die Anmerkungen des Heraus- 
gebers, sowie die kurzeń Lebensdaten und bibliographischen Notizen. 
Sie werden jedem, der durch diese Gedichte angeregt wird mnd 
dereń werden sicher yiele sein) eine wichtige Anleitung fiir die 
Vertiefung sein.

P aul W ollmann, Ttxtproben aus dem Gebiete der franziisischen 
Bomantik. Westermanntexte. Georg Westermann, Braunschweig. 
Dieses Biichlein, das ais erste Einfuhrung in die franzosische 

Romantik gedacht ist, bringt kurze, gut gewiildte. Proben aus 
Chateaubriand, Lamartine, V. Hugo, Vigny und Musset. Der Heraus- 
geber tragt durch seine knappen Darstellungen,der einzeluen Dichter-
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personlichkeiten dazu bei, das Verstandnis des Anfang-ers zu ver- 
tiefen und vermag durch seine wiederholten Vergleiehe einen Be- 
griff von der Vielgestaltigkeit des romantischen Wesens zu yermitteln. 
Durch das angeschlossene Worterbuch wird auch dem weniger 
Geiibten die Lektiire moglich gemacht.

Wien. __________  Ełena Dabcovich.

LEHRBtiCHER DER ENGLISCHEN HANDELSSPRACHE.
1 K ai:o B ru nn er , Encjlish Commercial Correspondence. A Hand-

book for Studenta. Leipzig und Wien, Franz Deuticke. 1922. 
186 S. mit 2 Beilagen.

2. Da. A l fr ed  B ernhard , Praktische Englische Handelskorrespondenz.
Max Kellerers Verlag, Miinchen. 1922. 46 S.

3. D r. R. R ossger  u n d  D r. P. JAg e r , Die Welthandelssprachen durch
Selbstunterricht, Englisch: I. “On Board” 123 S. — II. “In Auld 
Reekie”, 127 S. — III. “At the Office”, 127 S. — IV. “Land and 
People”, 127 S. — G. A. Glockner, Leipzig 1922.

4. E rnst Brandenburg , Commercial Synonyms. K le in e  englische
Handelssynonymik. G. A. Glockner, Leipzig, 1919. 216 S.
1. Das Buch gibt eine Sammlung von Musterstiicken fur alle 

Teile des Geschaftslebens mit kurzeń einfiihrenden Bemerkungen. 
Nicht immer ist gerade das beste Englisch in dem ohnehin verrufenen 
Kaufmannsenglisch vertreten, und da man sich auch in England 
gegen dessen Auswiichse wendet, hatte ich zu Auffalligem wie “suitings 
at exceptionable Iow prices” u. a. m. doch ein Rufzeichen gesetzt. 
Dafi die angegebene Form von Geschaftsbriefen u. dgl. heute nicht 
immer streng beachtet wird, darauf diirfte der Benutzer des tiichtigen 
Buches selbst kommen; waruin ist iibrigens im Buche selbst der 
Briefkorper nicht “exactly under the comma (or colon) put behind 
the salutation” gesetzt?

2. In dieser Einfiihrung soli nur das Wesentliche des ublichen 
Handelsbriefverkehrs klar hervorgehoben werden. Auf 48 Abscbnitte 
mit Proben der wichtigsten Geschaftsstiicke folgen Erlauterimgen 
und Ubiuigen, die fur das erste Einarbeiten in dieses Gebiet voll- 
kommen ausreichen.

3. Diese Selbstunterrichtsmethode ist stofflich nicht iibel auf 
gebaut. Ein junger Kaufmann fahrt nach Schottland (Teil I), suchl 
dort eine Stelhmg (II), und wird im Geschaft in die englische Handels
korrespondenz (Teil III) eingearbeitet. Teil IV bringt Schilderungen 
aus der englischen Volkswirtsehaft, dem englischen Texte ist eine 
Ubersetzung gegeniibergestellt. Die methodische Durchfiilirung 
konnte bedeutend besser sein: Die Erklarung der englischen Laute, 
dereń Bezeichnung unnotig verwickelt ist, diirfte nicht (se) dem a 
in d. ,,Blatter“ gleichsetzen, (S) und (J>) sind weit auseinandergerissen, 
noch im zweiten Teile sind Kurzformen, z. B. von “have, of, and, 
there are” (11/99) unbekarmt. Ich halte es fur unzweckmaBig, den 
Fragen nach dem Text gleich englische (I, 15, 20, 26) oder deutsch 
gefafite Antworten (I, 14, 18, 24, usw.) beizufiigen.

4. Unter deutschen Stichwortern sind nach NED, COD, Webster, 
Muret, Eitzen die Synonyma der Handelssprache behandelt, mit 
ausfuhrliehenBeispie!en(sonimmt Probe: “sample, pattern, specimen”
2 y2 Seiten ein) und guter Registern. Ich yermisse nur eine haufigere 
Erwahnung des vielfach abweichenden amerikanischen Sprach- 
gebrauchs: “assurance =  life insurance” ist driiben weniger iiblich; 
“broker =  dealer in securities”; “drummer =  bagman” (fehlt unter



Fritz Katpf. Robert F. Arnold- 323

Reisender); “huclcster amer. =  costermonger” ; bei “to loan” 
ist das notige bemerkt (=  leihen); amer. “package =  parcel”; “tax 
am. =  ratę” ist erwahnt; zu ,,Anbot“ gehort amer. “bid =  tender” ; 
“tradesman” (vgl. das Dickenszitat aus den American Notes) ist 
nun auch in Amorika iiblich geworden. Das Buch ist durch seine 
reichhaltige Belegsammlung, die scharfe Scheidung der Bedeutung 
und die Mengo der behandelten Synonyme eine vortreffliche Er- 
ganzung jedes Worterbuchs.

F. R bntsch , Tallcs about English Life. Achte, verbesserte Auflage.
Leipzig, Quelle und Meyer. 1923. 308 S.
Die letzte Auflage dieses bekannten Gesprachsbuches ist von 

Lucie Hermann sorgf&ltig durcligesehen wordenj die Interpunktion 
ist gebessert; Kleinigkeiten sind im Text geiindert und Beschreibungen 
der Kartenspiele Whist und Bridge neu beigegeben; gelegentlich 
finden sich nooh Druckfehler, so S. 87 und 98. Zu S. 117 erwahne ich, 
daB die Londoner Postbezirke seit dem Kriege weiter unterteilt sind’ 
man schreibt also fiir Museum Street W. C. 1, fiir Bedford Street 
W. C. 2. Die Abkiirzung D. L. fiir “Doctor of Law” ist dem COD 
unbekannt, der Doktor der Rechte ist L.L.D., der Doktor des kano- 
nischen Rechts D.C.L. {Wendt, England2, 293). Starkere Aufnahme 
neuerer Ausdriicke ware wiinschenswert; so ist der “carry-all” ein 
nach dem Kriege aufgekommenes Gepackstiick; ‘ mid-day dinners” 
haben sich ais Anpassung an kontinentalen Brauch und wohl auch 
an die Touerung der Nachkriegszoit, die auch in England iiberall 
zur Einschrankung zwingt, eingestellt, etwa mit dem Speisezettel: 
“Hot Roast Beef, Vegetables and Potatoes, Fruit Tart and Custard, 
Rolls and Butter, Cheese (Price 3/3)”.

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

M axiwilian J. R u d w jn , A Historical and Bibliogrcrphical Survey of 
the German Religious Drama. Pittsburgh 1924. (University of 
Pitlsburgh Studies in Language and Literaturę.)
Mit einiger Verwunderung empfangt die europaische Philologie 

aus den Handen eines Nordamerikaners eine Bibliographie des mittel- 
alterlichen und neuzeitlichen religiosen Volkssschauspiels deutscher 
Zunge. Mit einiger Verwunderung — denn so hoch wir Arbeitslust 
und Geschick der iiberseeischen Kollegen einschatzen, so inuB uns 
doch der Reichtum der dortigen Bibliotheken (diese aber haben 
fast ausschliefilich dem Verl. sein Materiał gehefert) iiberraschen, 
zumal kuf einem Gebiet wie das seinige. Durch Rudwins Arbeit sind 
die ohnehin nicht eben zahlreichen alteren Verzeichnisse (Goedecke; 
GmndriB der germ. Philologie u. a.) weit iiberholt, und man kann 
nun mit seiner Hilfe schnell und beąuem sowohl von stofflichen, 
ortlichen, zeitlichen Gesichtspunkten ais auch nach dem Namen 
des Autors die Texte des deutscheu geistlichen Volksdramas wie die 
Literatur iiber sie, z.B. auch die sehr ausgiebige uberOberammergau, 
ermitteln. Ganz ohne Versehen ist es auf den beinahe 300 Seiten und 
den Tausenden von Titeln nicht abgegangen; aber dieser wohl un- 
vermeidliche Fehlerkoeffizient vermindert das Verdienst Rudwins, 
eines auf dem Gebiet des mittelalterlichen Spiels schon eine gute 
Weile forschend und darstellend tatigen Gelehrten, durchaus nicht. 
Das Werk ist auch fiir des Englisehen TTnkundige ohne weiteres zu 
benutzen und kann in seiner wohliiberlegten Anlage, die mit allen 
Moglichkeiten der Benutzung, mit den Bedurfnissen des Studenten 
sowohl wie des Fachmanns rechnet, zukiinftigen ahnlichen Arbeiten
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ais Muster dienen. Schade, dali die neueste Darstellung des betr. 
Gebiets (durch Friedrich Michael, in dem von mir herausg. „Deut- 
sohen Drama“, Miinchen, C. H. Beck 1925) sich dieses vortreiflichen 
Behelfs nicht mehr bedienen konnte.

Wien. Robert F. Arnold.

ZWE1 BtJCHER t)BER DEN FRANZOSISCHEN ROMAN. 
A l b e r t  T h ib a u d et , Le Liseur de Romans. Paris, Cres et Cie., 1925.

34und 238 S. — Ghouges D uham el, Essai sur le Roman. Paris,
Marcelle Lesage, 1925. 134 S. Luxusausgabe.
Das Buch von Thibaudet ist eine Sammlung von Vortragen 

und Aufsatzen, wovon die letzteren fast alle schon in einer Zeit- 
schrift erschienen sind. Ais Einleitung dient eine ausgezeichnete 
Skizze iiber Entstehung und Wesen des Romans, der hier, was 
selten geschieht, von dem Standpunkt des Publikuins aus betrachtet 
wird. Die beiden Gattungen des mittelalterlichen Epos, sagt T., 
setzen ein zweifaches Publikum voraus: die ,,chanson de geste“, die 
Erzahlung kriegerischer Abenteuer, ist fiir ein mannliches Publikum, 
namlich fur die Pilgerziige, und der von Liebesabenteuern handelnde 
romąn ópiąue ist fur ein weibliches Publikum entstanden. Der 
roman ćpiąue ist also die Urform des modernen Romans, zum 
mindesten des franzosischen Romans. Der die Frau yerherrlichenden 
Literatur tritt zwar in den Fabliaux eine antifeministische Literatur 
gegeniiber, aber die Frau bleibt im Mittelpunkt des Interesses, ob 
der Autor fur oder gegen nie Partei ergreift: «Le roman, c’est le 
genre ou la femme existe, ou le monde tourne autour d’elle, ou l’on 
se passionne pour elle ou contrę elle» (S. XIII). Dem ersten modernen 
Roman, dem «contre-roman» Don Quijote, dem Roman eines 
Romanlesers, stellt T. ais franzosisches Gegenstiick den Roman 
der Romanleserin Bovary gegeniiber. Es folgt eine launige und 
geistreiche Klassifizierung derRomanleser, wozu erlaubt sei, folgenden 
Gedanken beizutragon. Die Pyramide der heutigen Romanleser 
ist nicht bloB asthetisch, sondern zugleich auch historisch abgestuft. 
Wenn der hochkultivierte Leser von heute in dem Roman ein Bild 
des Lebens sieht, das ihm ermóglicht, das Leben zu verstehen, es 
intellektuell zu fassen, zu beherrschen, so wendet sich das mittel- 
alterliche Epos an die Phantasie, der es ein Bild des Lebens vorha.lt, 
wie ein jugendliches Volk es ersehnt. Nun, die Geistesverfassung 
des mittelalterlichen Publikums ist auch die der heutigen mann- 
lichen Jugend, wenn sie die Abenteuerromane etwa von Karl May 
verschlingt, und die der Madchen und Frauen des Volkes, die iiber 
der Lekture der in „Sehnsucht“ nnd „Edelmut11 zerfliefienden 
Romanę von Courths-Mahler schwarmen. In den folgenden Auf
satzen werden im AnschluB an die Besprechung aktueller Biicher 
wichtige Probleme der Form und des Themas erortert. T. sucht 
dabei geschic htliche Zusammenhange aufzuzeigen: ,wertvolle Er- 
gebnisse sind z. B. die Einteilung des Romans des 19. Jahrhunderts 
mit łlilfe der Antithese Wille und Schicksal auf S. 145—47 sowie 
der tiberblick iiber das wechselnde Verhaltnis der Literatur zu dem 
Problem der ónergie nationale in der Zeit von 1890 bis zur Gegen- 
wart auf S. 198— 203 (ein tiberblick, den keiner besser geben kann 
ais der Verfasser der «Txente ans de vie franęaise»). Wichtiger ais 
die historische Betrachtung ist dem Verlasser, ebenso wie in scinem 
Buch iiber Mallarrnó, die Einordnung der analysierten Werke in 
ein (nur im UmriO erscheinendes) System der Asthetik, hier der 
Asthetik des Romans. Ais echt franzosischer Kritiker bewegt er
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sich dabei auf Grenzgebieten, um die Gattung und ihre Moglich- 
keiten genau zu „definieren“ : im Fali Bourget («Reflexions sur le 
roman», «La composition dans le romann) sueht er das Wesen des 
Romans gegen Rhetorik und Drama abzugrenzen, wobei er zu dem 
wiehtigen Schlufi kommt, daB eine „Komposition“ im Sinne der 
Gliederung einer Rede oder der Schiirzung eines dramatischen 
Knotens mit dem Wesen des Romans unvereinbar ist; in anderen 
Aufsatzen priift er nach, ob dieser oder jener Vorwurf der Behand- 
lung im Roman zuganglich ist: z. B. das Erwachen des Intellekts 
im Jungling («Rćf]exions sur le roman»), die innere Entwicklung 
des Genies («Le roman de rintelleetuel»). Er sueht auch den franzo- 
eischen Roman gegen den fremder Literaturen abzugrenzen: gegen 
den englischen Abenteuerroman («Le roman de l’aventure»), gegen 
den russischen Roman («Lo roman domestique»). Wenn er in «Le 
roman de 1’intellectueli) nachweisen will, daB es unmóglich ist, den 
Roman des Genies zu schreiben, zieht er unbewuBt eine Grenze 
zwischen der franzosischen und der deutschen Literatur; denn in 
E. T. A. Hoffmanns „Kater Murr“ ist langst verwirklicht, was der 
Eranzose semen Landsleuten verbieten will. SchlieBlich seien noch 
einige ausgezeiehnete Einzelanalysen angefiihrt: von Taines «Etienne 
May ram-, von Constants «Adolphe» und von Estauniós «Appel de 
la Route». Gelegentlich fallen wertvolle Bemerkungen iiber Bourget 
und die oMadame Bovary» ab. Es eriibrigt sich, von dem Stil dieser 
Aufsatze Gutes zu sagen. Das ebenso inhaltsreiche wie anspruchslos 
aussehende Buch zeigt T. von seiner besten Seite: ais den groBen 
Reprasentanten der franzosischen Literaturpsychologie, ais der er 
bereits europaischen Ruf hat.

Dem Buch des Literarhistorikers sei das Buch des Roman- 
schriftstellers iiber das gleiche Thema gegeniibergestellt. Wenn 
Thibaudet Beitriige zur Literaturasthetik und -geschichte liefem 
will, ist es Duhamel naturgemaC darum zu tun, sich iiber sein 
eigenes Schaffen klar zu werden, wobei auch wertvolle Gedanken 
fiir die Literaturgeschichte abfallen Er sueht zunachst darzutun, 
welchen Platz der Roman unter den anderen Gattungen hat und 
welche Stellung der Eomanschriftsteller in der Gesellschaft hat 
oder haben sollte. Diese zweite Frage gibt D. Gelegenheit, das der 
Romantik entstammende l’art pour l’art-Prinzip ais gefahrlich zu 
bekampfen; ein Kunstwerlc soli nicht der Kunst, sondern dem Leben 
dienen und auch danach beurteilt werden, es soli uns helfen bewuBt 
zu leben: «Quand je dis que l’art est utile, supremement utile, 
j’entends qu’il sert a vivre» (S. 27). «C’est en fonction de la vie qu’il 
nous faut juger les livres auxquels nous donnons notre attention» 
(S. 48). D. hatte freilich nicht notig tim dieser Anschauung willen 
den Artismus in den Bann zu tun; das beweist nur, daB er das 
Religiose, das Kunstpriesterliche, das sich in dieser lebensfeindlichen 
Doktrin und Haltung ausdriickt, nicht versteht. Der Verfasser 
wirft nun die h’rage auf, Wie ein guter Roman beschaffen sein muB. 
Er muB nicht nur unterhalten, sondern vor allem unser eigenes 
Schicksal interessieren, d. h. er mul psychologisch sein. Das psycho- 
logische Interesse des humanitaren Autors gehort in erster Linie 
dem allgemein Menschlichen: «Ce qu’ils (die heutigen Schriftsteller) 
recherchent, ce ne sont pas les signes distinctifs des categories, mais, 
au contraire, ce par quoi 1’humanitś, dans sa diversitś apparente, 
est identique et continue» (S. 58f.), Sehr wertvoll ist die Aus- 
einandersetzung mit der naturalistischen Methode der „Dokumen- 
mentierung“, die ais oberflachlich verworfen wird: nicht das mehr
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oder weniger griindliche (oder fliiehtige) Studium eines dem Schrift- 
steller unbekannten Milieus, sondern die durch das eigene Erleben 
und Leben mit den Dingen gewonnene Kenntnis befahigt zur Er- 
fassuntr des Wesentlichen, der „Seele der Dinge“. Diese Kritik trifft 
tatsachlich die schwachste Seite des programmatischen Natura- 
lismus, d. i. Zolas (s. bes. S. 84f. und 112f.). Hoher ais die „Doku- 
mentierung“ steht die Int.uition: «. . . 1’intuition prime parfois le 
document, mais ełle ne prime pas la connaissances (S. 75). Es folgt 
ein interessanter Vergleich zwischen einerseits der romanischen 
und andererseits der nordischen und russischen Psychologie: die 
romanische ist «une sorte de gśometrie rectiligne» (S. 87), die andere 
rechnet mit den «‘impondćrables' qui, en maintes occasions, dejouent 
les calculs d’un dóterminisme trop rigoureux et trop rigide» (S. 92f.). 
Die franzosische Literatur soli sich von den auslandischen Literaturen 
anregen lassen und nicht, wie die Traditionalisten wollen, sich ab- 
schliefien und dadurch verarmen. Ein geschichtlicher Uberblick 
soli nun beweisen, dati der Roman, abgesehen von der romantischen 
Periode, sich vollig unabhangig von den andern Gattungen ent- 
wickelt hat. D. hat recht hinsichtlich der aufieren Beziehungen, 
es gibt aber Zusammenh&nge anderer, innerer Art, insofern ais in 
der gesamten Literatur einer Periode, und nicht nur in der Literatur 
allein, sich stets der gleiche Geist offenbart: die VerWandtschaft 
zwischen der positivistischen Philosophie, dem realistischen Roman 
und der parnassischen Lyrik ist schon beinahe ein Schulbeispiel. 
Wie steht es mit dem Roman der Gegenwart? Sein gemeinsamos 
Merkmal ist nach D. sein „Spiritualismus“, d. h. er ist eine Synthese 
des romantischen Suchens nach dem Seelischen und der realistischen 
Erforschung der materiellen Wirklichkeit: «. . . s’il faut une formule, 
elle sera celle-ci: le ree] en fonction de l’ame» (S. 118). Man braucht 
nur einen fliiohtigen Bliek etwa in die Romanę von Proust und 
Radiguet, bedeutenden Vertretern zweier Generationen, zu werien 
um. diese Behauptung, hier wenigstens, bestatigt zu finden. Hat 
aber nicht schon das 19. Jahrhundert Werke hervorgebracht, die 
dieser Formel gerecht werden? Der Verfasser des «Coeur simple# 
ware danach ein ganz moderner Autor. Der von D. formulierte 
Spiritualismus unterscheidet sich iibrigens nicht allzu sehr von 
dem im 1. Kapitel von «Lii-Bas» bereits proklamierten Kunstideai. 
Den SchluB bildet ein diirftiger nicht einmal orientierender tjber- 
blick iiber die gegenwartigen Romanschriftsteller. LTm den Ge- 
samteindruck des Buches zu resiimieren: D.’s Anschauungen inter- 
essiercn weniger hinsichtlich der andern Romanschriftsteller ais 
hinsichtlich seiner selbst. Die Sprache: von aufierster Einfachheit, 
Klarheit und Reinheit, und die Ausstattung: papier d’Arches, grofie 
kiinstlerische Lettern, violette Initialen, sauberer Druck, was bei 
einem franzósischen Buch keine Selbstverstandlichkeit ist, machen 
die Lekture zu einem GenuB.

Wiirzburg. Franz Rauhut.

P e r r a u l t , Contes de fees. Avec Marąues de prononciałion et conjuga- 
teur wścaniąue par Louis T esson . |Methode naturełle et 
rationelle. Sórie universelle]. Halle (Saale), Karras, Krober 
& Nietschmann o. J. XI, 64 u. 12 S.
Das Besondere dieser Ausgabe liegt nicht in dem Text — wer 

kennte diese Marchen nicht! — sondom in der Art des Drucks. Darin 
namlich besteht die „Natiirliche und verniinftige Methode11 des 
Herausgebers, daB er ohne Zuhilfenahme phonetischer Umschiiften,
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allein dureh die Verwendung verschiedener Lettern (Kursivdruck fur 
nicht gesprochene Schriftzeichen, Fettdruck fur die vorn Schriftbild 
abweichende Aussprache, vgl. S. 56) die Aussprache lehren will. 
Auch die Bindung ist aus dem Druck zu erkennen; aber nur die all- 
gemein iiblichen Bindungen sind beriicksichtigt, alle iibrigen Falle sind 
in das Belieben des Lehrers gestellt. Der Herausgeber weifi zwar, 
dafi es verschiedene Ausspraehen (eine leichtere, feierlichere usw.) 
gibt, und dafi es darum unmoglich ist, alle Aussprachearten eines 
Worfces oder eines Satzes in einem Texte durch den Druck genau fest- 
zułegen. Wie sehr er jedoch die Macht des Schriftbildes iibersch&tzt, 
und wie wenig er von dem wahren Wesen der Sprache eine rechte 
Vorstellung bat, das zeigen die folgenden Worte: L’idóal serait 
d’arnver a umfier la prononciation. Pour le realiser, le moycn pratiąwe 
serait de donner a, toutes les ecoles des livres masqttant une pronon
ciation adoptee par les autoritćs compśtentes. Cela se fcra qwand on 
le voudra serieusement» (IX). Dieses Zitat diene gleiehzeitig ais Bei- 
spiel des drucktechnischen — hygienisch u. E. nicht unbedenklichen 
— Hilfsmittels, durch das Tesson die Aufmerksamkeit des Schiilers 
auf die Abweichungen der Aussprache vom Schriftbilde hinlenken 
will. In Franltreich und in jedcrn anderen Land koimten die so ge- 
di-uckten Texte Verwendung finden; fiir den Auslander bildeten sie 
brauchbare tjbersetzungs- und Gesprachsstoffe. Ais eine ganz neue 
„suggestion" schlagt T. schliefilich noch folgendes Verfahren vor: 
«Le professeur donnę oralement la traduction d’un passage avec 
toutes les explications utiles, pendant que les eleves le suivent sur 
leurs livres et prennent des notes rapides. A la prochaine leęon, les 
eleves rernettent au professeur un rósume en franęais, sinon une 
traduction complete de ce passage, qui, de plus, devient le sujet 
d’une conversation. Ainsi le professeur peut s’assurer doublement que 
la leęon a śtś 6tudi6e». KuhneVersprechungen, wie sie beiden Gramma- 
tikem des 17./18. Jahrhunderts an der Tagesordnung waren!

Von dem Conjugateur mócanique mit seinen verwirrenden 
Hieroglyphen mochte ich lieber schweigen. Nicht Mechanisierung 
des Gteistes, sondern so friih wie moglich freie Selbsttatigkeit mufi 
das Ziel des Bnterrichts sein.

Alzey (JRheinhessm). A lbert Streuber.

T o b ler-L ommatzsch, Alljranzbsisch.es Wórterbuch, Erster Band,
A—B. Berlin, Weidrnannsche Buchhandlung, 1925.
Von diesem Wórterbuch, dessen erste Lieferungen hier angezeigt 

wurden (XXV, S. 570; XXVIII, S. 184) liegt nunmehr, in 8 Liefe
rungen, der erste Band abgeschlossen vor. Wer diesen stattlichen 
Band durchblattert und benutzt, mufi der entsagungsvoll-hingebenden 
Arbeit, mit der Lommatzsch das nachgelassene Werk seines Meisters 
bearbeitet hat, dankbarste Anerkennung zolłen. Toblers Gewissen- 
haftigkeit hatte ein unendlich reiches Materiał, nur teilweise geordnet, 
hinterlassen, das durch miihsame Ordnung und Verbesserung erst 
gebrauchsfahig gemacht werden mufite. Die tj bernahmo dieser Auf- 
gabe bedeutet die Einspannung fast der gesamten Arbeitskraft eines 
Gelehrten in den Dienst des Untemehmens einer anderen Person- 
lichkeit. Aber dieser andere ist der verehrte Lehrer, und mit der 
Ubernahme und Weiterfiihrung seines Werkes wachst der Schiller 
an der Leistung des Lehrers und stellt sich neben ihn, indem er aus 
dem Torso ein lebendiges Ganzes macht. So tragt das Wórterbuch 
denn mit Recht den Titel Tobler-Lommatzsch ais Symbol des In-
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einanderwachsens von Lehrer und Schiller zur Vollendung des nun 
gemeinsamen Werkes. Das Worterbuch will ais eine Materialsammlung 
betrachtet sein, die AufschluB gibt iiber die syntaktische und stilistische 
Verwendung der Worter der franzosischen Sprache vom 11.— 14. Jahr- 
hundert. Eine Sammlung, die nicht erschopfend sein kann, dereń 
Anlage aber vorbildlich ist und in die hinein jeder, dem es um die 
Begriindung einer wissenschaftlichen Stilgeschichte des Altfranzo- 
sischen und damit des Franzosischen iiberhaupt, zu tun ist, seine 
eigenen Beobachtungen einfugen kann. Die Studien iiber Wort- 
bedeutung und die stilistische Verwendung der Worter kónnen nur 
mit Hilfe ausgedehnter Materialsammlungen gefordert werden; dieses 
Worterbuch erschliefit neues Materiał und ordnet es nach logisch- 
grammatischen Gesichtspunkten. Es gibt dem Forscher nicht Aus- 
kunft iiber alle Probleme, die sich an Aufkommen, Verbreitung, 
individuelle und allgemeine Verwendung der Worter kniipfen, aber 
es ist ein unentbehrliches Hilfsmittel zurBeantwortung solcherFragen. 
Es gibt alles, was ein derartig angelegtes Worterbuch geben kann. Es 
ist dringend zu wiinschen, dafi die folgenden Bandę in moglichst 
rascher Aufeinanderfolge erscheinen, und wir Wiinschen dein Heraus- 
geber die nbtige Mufie und Kraft zur glatten Weiterfiihrung seiner 
Arbeit bis zur letzten Vollendung.

Wien. Walther Kuchler.

FER1ENKURSUS IN DUBLIN.
In der Zeit vom 3. bis 28. August veranstalt,et das University 

College Dublin einen Ferienkursus fiir Ausiander. Der Kursus ist 
gedacht in erster Linie fiir gegenwartige und zukiinftige Angehdrige 
des Lehrerberufes. Es sind vorgesehen Vorlesungen iiber Irland, 
das vom literarischen, historischen, archaologischen, wirtschaftlichen 
und kunsthistorischen Standpunkte aus behandelt werden wird, 
iiber allgemeine Geschichte und Literaturgeschichte. Auch Fragen 
des V61kerbundes sollen von namhaften irischen Gelehrten erortert 
werden. Niihere Auskunft iiber den Kursus erteilt das University 
College Dublin, soweit mdglich auch das Englische Seminar der 
-Universitat Berlin.

Prof. Dr. D i b e l i u s .

D rnok Ton 0. Bohnlze A Co., G. m. b. H ., G rftfenhainiohen.


