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KRITIK UND INTERPRETATION DES „QUIJOTEu l).

. . . Um einen Begriff von der umfassenden Geltung des 
„Quijote“ za bekommen, braucht man sich nur ein wenig in 
spanischer Literatur umgetan zu baben oder eine Zeitlang 
selbst in Spanien gewesen zu sein: ob man nun klassiscke 
Werke, ein Lustspiel von Lope de Yega wie die „Dama boba“ , 
oder Calderóns bekannten „Richter von Zalamea" liest, oder ob 
man eine moderne spanische Tageszeitung zur Hand nimmt — 
man wird Sast in jedem Fali irgendein Zitat, irgendeine An- 
spielung auf das Cervantinisehe Werk iinden, die dem Schreiber 
gelegentlich ganz unbemerkt aus der Feder geilossen sein mag. 
Diese Verbreitung und Beliebtheit war, wie gesagt, zu allen 
Zeiten dieselbe, seit dem Erscheinen des Romans im Jahre 1605, 
der noch zu Lebzeiten des Veriassers, also in 11 Jahren, 16 Auf- 
lagen erlebte, also einen grbfleren Eriolg hatte ais etwa seinei- 
zeit die Werke Shakespeares oder Miltons. Nicht so seine 
Sehatzung. Sieht man sich, um bei dem bekannten Beispiel zu 
bleiben, jene Anspielung im „Richter von Zalamea“ an, so er- 
hellt zunachst: es ist eine komische Szene — ein armseliger 
Hidalgo und sein Diener werden mit Don Quijote und Saneho 
Panza verglichen — ja, man bekommt den bestimmten Eindruck, 
dafi diese Figuren des Dramas von vornherein dem anderen 
Paar nachgebildet und ziemlich aufierlich in das ernste Stiiek

’ ) Nachstehende Ausiiihrungen geben, obendrein gekiirzt, einen 
Vortrag wieder und machen naturlioh auf Vollstandigkeit keinen 
Anspruch, was wir besonders deshalb bemerken, weil jeder Kenner 
unter den neueren Arbeiten das Werk Ortega y Gassets yermissen 
wird; die alteren Urteile sind bekanntlich im dritten Band der 
»Bibliografia de las obras de Cervantes« von L. Rius zusammen- 
gesteilt.
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eingefiigt seien, um das breite Publikum zu gewinnen. Das ist 
bezeichnend. Cervantes wird zwar von seinen Zeitgenossen, so 
von Lope, unter den ersten Diebtern — nie ais erster — ge- 
nannt, aber das ernste Lob erfolgt meist ausdriicklich unter 
Bezug au£ andere Werke wie die „Galatea“ oder die „Novelas“ ; 
die Angriffe dagegen, die die literarisehe Kritik gegen den 
Dichter richtet, griinden sieh vorwiegend auf den „Quijote“. 
Darunter iehlt selbstverstandlich der Yorwurf niebt, diese 
„nationale Bibel“ der Spanier, wie man den Roman heute nennt, 
sei nieht „national". Wie? rufen die Carillo und Marujdn aus: 
Konnte Cervantes nichts Besseres tun, ais unsere Ideale der 
Ehre und Ritterliclikeit lacherlich machen? Was sollen wir dem 
Ausland erwidern, wenn es uns auffordert: Betrachtet Euch in 
diesem Spiegcl! Wichtiger ais bloCe Zustimmung oder Ab- 
lehnung sind fur uns natiirlich die auBerordentlich seltenen 
eharakterisierenden Urteile, und da bat Tomas Tamayo y Var- 
gas seine ganze Veraehtung des Dichters in einem Worte zu- 
sammengefaflt, das man genial nennen kann, insofern es uns 
heute noch sein Wesen aufs gliieklichste auszudriicken scheint, 
nur dafi sich inzwischen auf Grund unserer veranderten An- 
schauungen der darin enthaltene Tadel in Lob verkehrt hat. 
Er nennt Cervantes ein „ingenio lego“, ein Laientalent, jemanden, 
der an der gelekrten theologischen und vor allem humanistiscben 
Bildung der Zeit keinen Teil hatte und der infolgedessen im Be- 
reich der liohen Dichtung nicht zabite. Diese Ansicht bestatigen 
u. a. einige SJitze aus der Approbation zum „Marcos Obregón", 
worin der „Quijote“ solchen Unterhaltungsbiichern zugereehnet 
wird, und das stimmt mit dem iiberein, was wir aus den An- 
spielungen in Calderóns und Lopes Stucken herauszulesen 
glaubten. Der „Quijote“ war in den Augen der Zeitgenossen 
ein popularer Unterhaltungsroman — ob gut oder schlecht, 
dariiber gehen die Meinungen auseinander —, aber jedenfalls 
hat keiner daran gedacht, ihm etwa eine iiber die Verspottung 
der Ritterbiicher hinausgehende Bedeutung beizumessen. Noch 
1737 heifit es in einer sonst fur den „Quijote“ aufierordentlich 
giinstigen Besprechung: „Kurz, der letzte Roman des Cervantes, 
,Persiles‘ zeigt grotlere Erfindung und Kunst und einen er- 
habeneren Stil ais der ,Quijote‘, aber er hat nicht dieselbe Auf- 
nahme gefunden, weil die Erfindung im ,Quijote‘ popularer ist. “ 

Es ist sehwer, wenn nicht unmdglick, festzustellen, wann 
und bei wem sich der Umschwung in der Beurteilung des



»Quijote“ yollzogen kat. Einmal sind die Zeugnisse aus allen 
Zeiten und Landem schier uniibersehbar — denn die Ver- 
breitung des Romans ist ja fast ohnegleichen — und dann bieten 
diese Aufierungen selbst sebr wenig Anhaltspunkte. Unzweifel- 
ha!t seheint uns folgendes: erstens, dafi erst der Wandel der 
poetisehen Anscbaunngen bei Anbruch der Romantik eine andere 
Einscbatzung des „Quijote“ herbeigefiihrt hat, was schon die 
blofie Uberlegung wahrseheinlich macbt, und zweitens, dafi diese 
neue Wiirdigung, was auch die Spanier sagen mcigen, vom Aus- 
lande und insbesondere von England ihren Ausgang genommen 
bat — was wiederum ganz erklbrlicb ware, da die Romantik 
in Spanien eben am sphtesten angebt. Will man trotzdem ein 
Wort vorziehen, nicht in dem Sinne, ais ob dieser besondere 
Aussprucb nun andere beeinfluGt und so ein en Umscbwung der 
Meinung bewirkt babę, sondern indem man diese Worte selbst 
nur ais einzelnes Symptom, ais erstes Anzeichen des auf- 
kommenden neuen Geschmackes wertet, so wird man den Finger 
aut eine Stelle bei Samuel Johnson legen dtirfen. Er sagt 1750 
im „Rambler": „Wenige Leser werden inmitten ibres Yergniigens 
und Mitleids leugnen konnen, dafi sie an iihnlichen Yorstełlungen 
gelitten haben . . Und er fiŁbrt fort: „Wenn wir Don Quijote 
bemitleiden, gedenken wir unserer eigenen Mifihelligkeiten . . 
Neu daran ist nicht etwa, dat! der Held trotz seiner individuellen 
Gestaltung ais typisch nnd allgemeinmenschlich empfunden wird, 
das hatten andere auch getan und den narrischen Ritter ihren 
Lesern ais warnendes Beispiel hingestellt, neu und wirklich un- 
erhort ist vielmehr, dafi er jetzt nach 150 Jahren zum ersten- 
mal Mitleid findet! In diesem Worte „Mitleid" haben wir so- 
zusagen den Angel- und Wendepunkt in der Beurteilung des 
Romans vor uns: von dem Augenblicke, wo Don Quijote Mitleid 
erfahrt, liort er auf, eine nur komische Figur zu sein (dereń 
Wesensmerkmal eben ist, dafi man sie nicht bemitleidet), von 
dem Augenblicke beginnt sein Charakter schon ins Tragisehe 
zu spielen und l&fit seine Steigerung zum wahren Helden und 
die des Romans zum tragischen Menschheitsepos zu. Dafi Held 
und Roman in unserem Geiste dieser Entwicklung gefolgt sind, 
dafi dies unsere heutige Auffassung ist, ist bekannt. Schon zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts ist jene sentimeDtale Teilnahme 
selbstverstandlich. „Don Quijote tut mir nicht leid“, schreibt 
Wordsworth — er setzt dies Leidtun also yoraus — „vielmehr 
glaube ich, dafi ein auf so edle Weise in Anspruch genommener
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Geist Verehrung verdient“. Byron seinerseits erklart das Werk, 
das den Zeitgenossen des Cervantes so komisch vorgekommen 
war, fiir „die traurigste aller Geschichten und noch trauriger 
darum, dafi sie uns lachen macht“. Merimee endlick fafit sein 
Urteil beinahe in eben die Worte Johnsons zusammen: „Wir 
bemitleiden und bewundern Don Quijote, weil er in uns viele 
Gedanken weckt, die uns mit ihm gemein sind." Mitleid und 
Bewunderung — da haben wir ungefahr die Empfindungen, die 
wir seit Aristoteles dem tragischen Helden zu zollen verpflichtet 
sind. Ubrigens hat sich dieser Sublimierungsprozefi nieht auf 
den edlen Ritter beschriinkt, sondern bezeichnenderweise auf 
den gefrafiigen Sancho tibergegriffen. So schreibt schon Herder: 
„Und nun . . . kiisse ich ehrerbietig den Saum des Gewandes 
des Ehrenwertesten aller Statthalter, Sancho Panzas, “ worauf er 
fortffthrt, ihn im selben Ton ais den weisesten und uneigen- 
niitzigsten Regenten zu feiern. Man kann bei dieser Gelegen- 
heit nicht umhin zu bedauern, dafi sich unter den Deutschen 
kein ganz Grofier in dem Mafie fur Cervantes eingesetzt hat wie fiir 
Shakespeare, denn sicherlich sind dem deutschen Geistesleben 
so Werte verloren gegangen, fiir die es offenbar aufnahmefakig 
war. Von Goethe ist mir insbesondere seine Aufierung zum 
Kanzler Muller gegenwhrtig, worin er yermutlich im Gedanken 
an Calderón im „Quijote“ die gelungene Yerkorperung der Idee 
riihmt, ganz gewifi mit Unrecht; denn Don Quijote verkorpert 
so wenig eine Idee, dafi man weit eher geneigt ware, wie schon 
beim Licenciado Vidriera ein lebendes Modeli ais Urbild an- 
zunehmen. Ebenso ist die Bemerkung, der zweite Teil des 
„Quijote“ sei besser ungeschrieben geblieben, mit Verlaub zu 
sagen,. ein wenig unvorsichtig: gerade das nami ich erregt heute 
unsere Bewunderung, dafi es Cervantes gelungen ist, im zweiten 
Band das Thema zu vertiefen und die Gestalten zu lautern, 
ohne doch unsere Teilnahme abzuschwaehen und die Einheit 
des Werkes zu gefahrden, wahrend etwa der zweite Teil des 
„Faust" zum mindesten einer ganz anderen Gattung angehdrt 
ais die GretchentragOdie. Das Beste, was ein deutscher Dichter 
iiber den „Quijote" geschrieben hat, diirfte Heines Einleitung 
zu der illustriertcn Ausgabe von 1837 sein, schon deshalb weil 
Heine vergleiehsweise die grofite Sachkenntnis entwickelt, nicht 
nur das Werk mehrmals gelesen hat, sondern sich auch tiber 
die Lebensumstiinde des Dichters unterrichtet zeigt und schliefi- 
lich alles uberfltissige Theoretisieren vermeidet. Besonders
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hervorheben mOehte ich, dafi er auch die tiefe katholische 
Glaubigkeit des Cervantes nicht yerkannt hat, der dieser „viel- 
leicht jene grofie epische Seelenruhe verdankt, die wie ein 
Kristallhimmel seine bunten Dichtungen iiberw5Ibt“, diesen 
Katholizismus, den noch kiirzlich kein Geringerer ais Andre 
SuarCs ohne jeden Grund in Zweifel zog und der doch letzten 
Endes die Ursache der verschiedenen Auffassungsmdglichkeit 
des Romans ist, dafi der Dichter dies schmerzliche Buch so 
heiter schreiben konnte. Die Sache ist doch die: wenn Cer- 
yantes seinen Helden am Ende zur Yernuntt kommen und eines 
christlicheu Todes sterben lafit, so ist fur ihn alles gut, der gute 
Quijano hatte sozusagen nicht viel yersaumt, der nicht in diesem 
Sinne gl&ubige Leser dagegen mufi selbst diesen Tod tragisch 
empfinden, ahnlich wie etwa den Tod Gotzens von Berliehingen, 
denn er beschliefit ein verfehltes und unsinniges Leben und 
Streben. Sie yersteben, warum ein Calderón den Roman un- 
mdglich tragisch nehmen konnte und warum ein Byron nicht 
umhin konnte, ihn tragisch zu nehmen . . .

Kehren wir nach Spanien zuriick, wo diese neue Schatzung 
des „Quijote“ selbstverstiindlich nicht nur geiegentliche Aufierungen 
und kiirzere Aufsatze, sondern ernstere Auseinandersetzungen 
und umiangreiche Untersuchungen hervorgerufen hat. Denn 
wenn auch, wie gesagt, die Verbreitung und Beliebtheit des 
Romans zu allen Zeiten dieselbe war, so hat doch inzwischen 
das Publikum seiner Leser gewechselt, er ist kein yolkstiimliches 
Unterhaltungsbuch mehr, sondern ein Werk fur literarisch Ge- 
bildete, wobei es dahingestellt bleiben mag, inwieweit sich dieser 
Wandel unter der direkten Einwirkung ausiandischer Urteile 
oder auf Grund einer spontanen nationalen Entwicklung voll- 
zogen hat. Die ersten Ergebnisse dieser neuen Beschaftigung 
mit dem „Quijote“ muten uns allerdings recht sonderbar an, 
man gewinnt den Eindruck, ais ob die Verfasser sich iiber das, 
was sie an dem Roman anzog, nicht klar gewesen seien und 
ihrerseits im Sinne der Zeit Ceryantes Vorziige andichten, iiber 
die er gar nicht yerfiigt. Es handelt sich um jene Arbeiten, die 
man in den Bibliographien unter der Rubrik „Ceryantes Poli- 
grafo“ findet, die etwa die Titel fiihren „Ceryantes ais Arzt“, 
„Ceryantes ais Geograph", „Ceryantes ais Militar" und in denen 
der Naehweis yersucht wird, dafi Ceryantes auf diesen Gebieten 
aufiergewohnliche Kenntnisse gehabt habe. Das bedeutendste 
Erzeugnisdieserimmernochrationalistisch-klassizistischen Geistes-
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richtung ist der beriihmte Kommentar zum „Quijote“ von Cle- 
mencin aus den Jahren 1833—39. Er ist in seinem literar- 
historischen Teil noch łieute unentbehrlicli, denn Clemencin bat 
samtiiiche Eitterromane gelesen und ist imstande, jede Anspielung, 
die uns heute unverstandlich bliebe, zu belegen. t)ber seine 
SacherklSrungen freilich mtissen wir lacheln. Wenn ich sagę, 
dafi er bei der ErwShnung von Don Quijotes Spitzbart anmerkt, 
dafi die Juden nach einer Vorschrift, ich glaube, im Leviticus 
Bartę tragen muGten, daC die Grieehen dagegen keine trugen, 
dafi Dionys der Tyrann sich den Bart absengen liefi, dafi 
bei den Komern Scipio Africanus das Rasieren aufgebraeht 
habe usw., dann babę ich diese Art binreicbend charakterisiert. 
Vollends arg ist seine Stilkritik. Cervantes pflegt bekanntlicb 
im Ausdruck eine gewisse kiinstlerische Asymmetrie, die natiirlich 
den Vorscbriften klassischer RegelmUfiigkeit widerspriebt, und 
in soleben Fallen bestimmt Clemencin unter dem Text: es muB 
so heifien! Man siebt, der gelebrte Kommentator fiihlt sich dem 
„ingenio lego" des Dicbters noeh durcbaus liberlegen und er 
verfahrt auch im Vorwort keineswegs glimpflicb mit ihm: seine 
Anaebronismen z. B., die dem unbefangenen Leser kaum auf- 
fallen, nennt er schlankweg „unverzeihlich“. Trotzdem darf 
man sich durch die strenge Miene des Herrn Magisters nicht 
irremaehen lassen, er liebt den Dichter und seinen Helden, wie 
ja scbon die miihevolle Arbeit eines soleben Kommentars beweist, 
und er gestebt diese seine Liebe zu dem sinnreieben Ritter im 
Vorwort ausdriicklich ein, mit den gebotenen Einschrankungen, 
wie sich versteht. Einen Schritt weiter gebt Alcala Galiano, 
der Klassizist, der zu der ersten romantiseben Dicbtung in 
Spanien das Vorwort sebrieb. Er versteigt sich zu der Be- 
hauptung, dafi die Diktion des „Quijote“ selbst bei ihren Fehlern 
andere iibertreffe, dereń Vorziige geringer seien, und erklart 
gleichzeitig, man kbnne den „Persiles" kaum mebr lesen, jenen 
letzten Roman des Cervantes, von dem es zwei Jahrzehnte vor- 
her hiefi, er zeige „grOfiere Erfindung und Kunst und einen 
erbabeneren Stil" ais der populbre „Quijote“. Der Romantiker 
Hartzenbusch kann, „abgesehen von gewissen, aus der Eile ge- 
borenen Nachiassigkeiten", im „Quijote“ keine Fehler mehr ent- 
decken und vergieCt Triinen am Lager des sterbenden Ritters — 
„Tranen bei der lustigsten Geschichte, die je von den frischen 
Lippen der Muse des Witzes kam!" Damit ist auch in Spanien 
der Standard romantiseber Kritik erreicht.
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Die nachste Periode, der Realismus, also die zweite Halfte 
des vorigen Jahrhunderts, hat dem „Quijote“ womOglich noeh 
groGere Liebe und Bewunderung entgegengebracłit, aber sie 
Łat kein eigentlicb epoehemaehendes Werk gezeitigt, wie es in 
gewissem Sinne Clemencins Kommentar immerhin war, durch 
den der Roman gleiclisam ais klassisches Werk sanktioniert 
wurde. Die besten Kritiker der Zeit, Menendez-Pelayo, der 
Vater der spanischen Neuphilologie, Valera, der geniale Roman- 
cier, und der feine und kiuge Clarin, baben wohl an eine solche 
Aufgabe gedacht, und es bat fast den Ansehein — und Clarin 
hat es ausdriicklich gesagt — ais ob eine gewisse Scheu und 
ubermafiige Verehrung sie zuriiekgehalten babę. Das bleibt 
bedauerlich, und z war nieht nur iiberhaupt, sondern aucb nocb 
aus besonderen Griinden. Es war damals, wenigstens in Spanien, 
die gluckliche Zeit, wo das Wort „Wissenschaft" den bocbsten 
Kurs hatte und von einem Gegensatz zwiscben Gelehrten aui 
der einen, Kritikern und Ktinstlern auf der anderen Seite noeb 
kaum die Rede war. Hatte Mendndez-Pelayo einen Kommentar 
oder eine Einiiihrung in den „Quijote“ geschrieben, so hatten 
ihm sicberlicb die Philologen die Zustandigkeit nicht bestritten, 
aber aueh die Literaten hatten sicb nicbt zu beklagen gehabt, 
denn wenn er schon ais Gelebrter die umfassendsten und griind- 
licbsten Kenntnisse besafi, so war er doch kein Spezialist im 
heutigen Sinne, d. h. ihm schwebten in seinen kritischen Schriften 
nicht sowohl bestimmte wissenschaitliche Ergebnisse ais Ziel 
vor, sondern er wollte vor ailem das betreffende Werk dem 
Yerstandnis des Lesers nahebringen. Das war auch die Meinung 
der ieierlichen Reden iiber den „Quijote“, die sowohl Menendez- 
Pelayo wie Valera vor der spanischen Akademie gehalten haben 
und von denen insbesondere die Rede Valeras trotz ihrer rela- 
tiven Kurze einen Hohepunkt der bisherigen Cervanteskritik 
und jedenfalls eines der taktvollsten Stiicke Literatur darstellt. 
Valera war, wie gesagt, selber Romanschriftsteller, dabei ein 
auGerordentlich bewuGt schafiender Kiinstler und iiberdies ein 
grundgelehrter Herr, es whre ihm also ein Leiehtes gewesen, 
ein wenig aus der Schule zu plaudern, uns einen Einblick in 
die Werkstatt seines groGen Kollegen zu gewahren und uns 
iiber seine Technik und ktinstlerischen Ausdrucksmittel zu be- 
lehren. Trotzdem oder eben deshalb hiitet er sich, das Werk 
auch nur im geringsten anzutasten, wohl bewuGt, daG eine 
Analyse, welcher Art sie auch sei, das Kunstwerk im Geiste



des Betrachters notwendigerweise zerstort. So ist seine Kritik 
groBtenteils negativ, d. h. er beschr&nkt sich darauf, irrtiimliche 
Vorstellungen aus dem Wege zu rflumen und den Leser dem 
Werk gegeniiber sozusagen in die richtige Stellung zu bringen. 
Was er an Positivem gibt, ist, dafi er den Roman vor einen 
weiteren historischen Hintergrund stellt, um ihin gleichsam mehr 
Relief zu geben, und dafi er einzelnes durch gluekliehe Ver- 
gleiche ins reehte Licht setzt. Beriilimt und mit Recht viel 
zitiert ist seine Bemerkung zu den Worten, die Don Quijote 
naeh seiner Niederlage im Kampf mit dem falschen Mondritter 
spricht — es sind dieselben Worte, die aucli Heine ais besonders 
ergreifend anfiihrt: Zerschlagen und betaubt, ohne sicb das 
Visier zu heben, sagt Don Quijote mit schwachor, kranker 
Stimme, ais ob er aus einem Grabę spraehe: „Dulcinea von Toboso 
ist die schOnste Prau der Welt und ich der unglttcklichste Ritter 
auf Erden, und es ist nicht recht, dafi meine Sehwaehe diese 
Wahrheit verhehle. Stofi zu, Ritter, mit deiner Lanze und nimm 
mir das Leben, da du mir die Ehre genommen ha,st.“ „Diese 
Worte sind wahrlich pathetischer und sublimer, fiigt Valera 
hinzu, ais alles was man an pathetischen und sublimen Worten 
aus Dichtung und Geschichte anfiihrt. Das Corneillescho ‘Qu’il 
mourut’ und das ‘Tout est perdu fors 1’honneur’ Eranz’ I. 
scheinen kalte, gekiinstelte und gesuchte Ausspriiche, Tarade- 
ausspriiche’, neben den schlichten und natiirlichen Worten Don 
Quijotes, die ihm zu innerst aus dem Herzen kommen und ganz 
und gar dem Adel seines Charakters entspreehen, wie er sich 
von Anfang bis Ende des Werkes niemals verleugnet.“ Der- 
gleichen braucht blofi ausgesprochen zu werden, man braucht diese 
Zitate nur nebeneinander zu halten, um jedermann unmittelbar 
zu iiberzeugen, ein Kommentar wird sozusagen iiberfliissig.

Ich komme zur Gegenwart, zur Moderne, zum 20. Jahr- 
hundert. Die Spaltung zwischen Gelehrten und Kiinstiern, von 
der ich sprach, hat sich vollzogen, und man kann sie nicht 
unfruchtbar nennen, denn sie hat in beiden Lagern hervor- 
ragende Werke gezeitigt. Unter den wissenschaftlichen Arbeiten 
nehmen den ersten Platz ein die krititisehe Quijoteausgabe in 
sechs Banden von Rodriguez-Marin und sein achtbandiger 
Kommentar. Beides sind Musterbeispiele jenes peinlichen und 
entsagungsvolIen GelehrtenfleiCes, der kein Jota ungepriift 
passieren lafit und sich tiber die Bedeutung jedes Wortes 
Rechenschaft geben mdchte, und wenn natiirlich auch nicht alle
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Fragen geklSrt sind, so kann man sich doeh schwer vorstellen, 
dafi in absehbarer Zeit sich Neues daruber wird vorbringen 
lassem Der Kommentar beschr&nkt sich dabei hauptsachlich 
ani Wort- und Sacherkiarungen, Sinn und Wert des „Quijote“ 
stehen nicht zur Debatte, man dari sagen, sie werden still- 
schweigend vorausgesetzt, und fur eine Beurteilung des Romans 
und seiner wechselnden Stellung im spanischen Geistesleben ist 
das Werk freilich ohne rechte Bedeutung (wenn es auch im 
einzelnen erst die Voraussetzung fur eine sinnvolle Interpretation 
sehafft). Dasselbe gilt fttr die Arbeiten Cejadors und anderer 
und wird dadurch bestatigt, daC die daran ankniipfenden 
Diskussionen stets rein philologische Pragen behandelt und mit 
dem „Quijote“ nur insofern etwas zu tun gehabt haben, ais man 
ihm die betreffenden Beispiele entnahm.

Ich betone diesen Untersehied zwischen einem wissensehaft- 
lichen Kommentar und einer kiinstlerischen Interpretation, weil 
die Verkennung ihrer yerschiedenen Aufgaben eben zu jener 
Gegnerschaft von Gelehrten und Literaten und leider auch dazu 
gefiihrt hat, dali die eine Partei das Verdienst der anderen mifi- 
aehten mochte. Und dennoch sollte Unvereinbarkeit wechsel- 
seitige Berechtigung und Anerkennung nicht aussehlieBen. Ein 
wissenschaftlicher Kommentar bedeutet die einseitige, methodische 
Untersuchung eines Kunstwerks, die sich mit analogem Ergebnis 
auch auf ein anderes Werk richten kdnnte, ihr Kriterium ist 
die Richtigkeit, die Erweisbarkeit ihrer Behauptungen. Eine 
kiinstlerische Interpretation in dem Sinne dagegen, wie wir von 
der Interpretation eines Musikstiicks durch einen ausiibenden 
Kiinstler sprechen, wird einzig und allein aus dem Kunstwerk selbst 
geboren, existiert unabhSngig davon gar nicht, und die Pragę 
nach der Richtigkeit hat hier iiberhaupt keinen Sinn: jede 
Interpretation ist richtig, die iiberhaupt moglich ist und dem 
Werk keine offenbare Gewalt antut, und die Interpretation wird 
die beste sein, die am meisten aus dem Kunstwerk herausholt. 
Eben das haben auch Azorin und Unamuno hervorgehoben, freilich 
in so pointierter Form, dali sehon diese AuBerungen Wider- 
spruch wecken mufiten. Azorin driickt sich so aus: „Die 
klassischen Werke sind nicht von ihren Verfassern geschrieben 
worden, sie werden von der Nachwelt geschrieben. Nicht 
Cervantes hat den „Quijote“ geschrieben, noch Garcilaso die 
„Eklogen“, noch Quevedo die „Sueftos". Den „Quijote“, die 
„Eklogen“, die „Suenos" haben die yerschiedenen Menschen



geschrieben, die im Laufe der Zeiten in diesen Werken ihre 
Bmpfindungen haben widerspiegeln sehen. Je mehr ein 
klassisebes Werk des Wandels fahig ist, um so lebensvoller ist 
es“. Dasselbe meint Unamuno, wenn er sagt: „Indem wir Ge- 
lehrten, Kritikern und Historikern die verdienstvolle und hochst 
niitzliche Aufgabe iiberlassen, zu erforschen, was der „Quijote“ 
in seiner eigenen Zeit und Umgebung bedeuten mocbte und 
was Cervantes darin ausdriicken wollte und ausgedriickt bat> 
muli es uns anderen freistehen, sein Werk ais etwas Ewiges, 
auiierhalb der Zeit und sogar des Landes Stehendes hinzu- 
nehmen uud auszudriieken, was seine Lektiire uns eingibt.“

Mit Azorin und Unamuno babę ich die Autoren genannt, 
auł dereń „Quijote“-Interpretationen icb noeb kurz eingehen 
mOchte. Azorins Werk „La ruta de Don Quijote“ ist bei weitem 
das oberfiachlicbere, und icb denke aucb nicht daran, es besonders 
ernst zu nehmen. Sein Kern und Keim ist der gliicklicbe Ge- 
danke, die Route zu veri'olgen, die Cervantes seinen Helden ziehen 
laCt, um durch einen Yergleicb mit der Wirklichkeit zu zeigen, 
wie sebr die Gestalten des Romans in ihrem Heimatboden 
wurzeln, naebdem man sieb allzusehr gewobnt hat, sie ais ideale 
Scbopfungen zu betrachten. Mit das Wichtigste :an dem Buch 
sind die zahlreicben Pbotographien, die zwar auf Rechnung 
des Verlegers kommen, aber docb nicht nur das Buch, sondern 
aucb die Absicht Azorins aufs Ireffendste illustrieren: man er- 
kennt auf diesen Bildern in der Tat ohne weiteres die Ortlich- 
keiten des Romans und sogar die Romanfiguren selber, wobei 
einen die Ibndliche Tracht nocb leicbter iiber den Zeitabstand 
hinwegtauscht. Es fehlt im ubrigen aucb nicht an bemerkens- 
werten Feststellungen wie der, dali die ersten Windmiihlen in 
der Mancba erst 1575 erricbtet wurden und den Zeitgenossen 
ais etwas Wunderbares, kaum Glaublicbes erscbienen, so dafl es 
psychologiseh wohl begreiflich wird, wenn bei ihrem Anblick 
die Phantasie des iiberspannten Ritters mit ibm durehging.

Unamunos Werk ist dennocb zweifellos das bedeutendere, 
es entspricht sozusagen den Arbeiten Rodriguez-Marins auf der 
anderen Seite und bezeichnet in diesem Zusammenhang unsere 
heutige Stellung zum Roman des Cervantes. Der Titel lautet: 
„Leben Don Quijotes und Sanchos nach Miguel de Cervantes- 
Saavedra, erlautert und kommentiert von Miguel de Unamuno “, 
aber es ist natiirlich kein Kommentar, wenigstens nicht in dem 
Sinne, in dem ich hier das Wort gebraucht habe, sondern eben
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eine kiinstlerische Interpretation, die sich in der Darstellung 
auch durchaus kiinstlerischer Mittel bedient. Dazu gehSrt etwa 
schon die im Titel ausgedriickte Fiktion, an der Unamuno das 
ganze Buch hindurch iestha.lt, dal.l namlich Don Quijote und 
Sancho liistorische Personliclikeiten gewesen seien, dereń Bio- 
graphie der Dichter gleichsam nur gesehrieben hatte. Infolge- 
dessen scheut er sich auch nicht, gelegentlich zu erki aren, 
Cervantes habe in diesem Fali die Meinung des Kitters verkannt, 
was im ersten Augenblick etwas gewagt erscheint, aber doch 
nur im Ausdruck gewagt ist, denn solange man an ein un- 
bewufites Schaffen des Dickters glaubt, solange besteht einmal 
die Mogliehkeit, sein Werk besser zu verstehen ais er, und so
lange kann man cum grano salis auch sagen, der Dichter selber 
habe seinen Helden nicht recht verstanden. Es ist das eine 
poetische Ausdrucksweise, die dem Verfasser ja iiberhaupt beliebt 
und die von vornherein keinen Zweifel iiber seine bewufite 
Absicht einer freien, kiinstlerisehen Interpretation lilf.lt, die man 
aber ihrerseits richtig interpretieren muB, wenn man sich iiber 
den verniin£tigen Sinn des Gesagten Rechenschaft geben will. 
Es hat ein an sich begreifliches Befremden erregt, dafó Unamuno 
au£ die Manie des sinnreichen Ritters Freuds Psychoanalyse 
anwendet und so zu der Yermutung kommt, dafl Don Quijote 
jenes Bauernmiidehen Aldonza Lorenzo wirklich geliebt habe, 
aber zu schiichtern gewesen sei, sich ihr zu nahern, und dafl 
diese verdrangte und sublimierte Neigung auf die krankhafte 
Yorstellung des Ritters, fur seine Damę kiimpfen zu miissen, 
entscheidend eingewirkt habe. Aber abgesehen davon, dafi sich 
eine solche Annahme auch in dieser Form aus dem Roman so 
wenig widerlegen wie erweisen liifit, ist der Gedanke selbst in 
anderer, literarhistorischer Fassung nicht einmal neu. Sowohl 
Valera wie Menendez-Pelayo haben darauf hingewiesen, dafl der 
„Quijote“ zwar eine Parodie auf die Ritterromane, zugleich aber 
selber ein Ritterroman ist, und zwar der letzte und schonste, 
in dem das Ideał des Rittertums seine nachtragliche Verkiarung 
findet und davon auf immer ein, wie uns heute diinkt, me- 
lancholischer Abschied genommen wird. Der Kern eines jeden 
rechten Ritterromans, das was dem Werk den SuBeren Zusammen- 
halt wie die innere Begriindung gibt, ist aber die Liebe des 
Ritters zu seiner Damę, und der „Quijote“ ware keiner, wenn 
es sich mit ihm nicht auch so verhielte, wie schon jene Worte 
des am Boden liegenden Hidalgos zeigen, die gleichsam die



Quintessenz seines ritterlichen Daseins enthalten. Und das — 
Jiterariseh gesprochen: dat! das „Dulcinea-Motiv“ an urspriinglicher 
Bedeutung allen ■ anderen voransteht, obwohl es von Cervantes 
zun&chst beilaufig eingeftihrt wird, ist zweifellos eine ebenso 
riehtige wie tiefe Erkenntnis, wie schon Ganivet erklart hatte: 
„Wenn Dulcinea geht, bleiben wir ohne Don Quijote.“

Einen stłirkeren unmittelbaren Eindruck ais diese etwas 
pretidse Argumentation, ja, vielleicht den starksten Eindruck 
uberhaupt hinteriafitUnamunos Parallele zwischen Don Quijote und 
Ignatius von Loyola, die zugleich die heutige Auffassung von 
dem Helden des Romans am besten kennzeichnet. Ich liabe 
diese Parallele an anderer Stelle „genial“ genannt, und man 
hat mir eingewandt, dat! sie, weit entfernt genial zu sein, nicht 
einmal das Pradikat „orginell“ verdiene. Das ist richtig, ori- 
ginell ist der Vergleich nicht. Er stammt schon aus dem 17. Jahr- 
hundert und ist von reformierter Seite aufgebracht worden, um 
Loyola herabzusetzen. Und nicht nur den blofien Yergleich, 
auch eine ausfuhrliche Parallele, die sich z. T. auf dieselben 
Punkte sttitzt wie bei Unamuno, hat schon im 18. Jahrhundert 
der englische Geistliche Bowle gezogen, um damit die Vermutung 
zu begriinden, Cervantes habe bei der Schilderung seines Helden 
an den Griinder der Gesellschaft — oder wie man besser iiber- 
setzt hatte — des „Bataillons“ Jesu gedacht. Eine solche An- 
nahme ist natiirlich von vornherein von der Hand zu weisen, 
und man kann eher sagen, dafi Cervantes, wenn ihm diese Ahn- 
lichkeit zum Bewufitsein gekommen ware, die entsprechenden 
Zuge aus inneren und aufieren Grunden getilgt hatte. Unamunos 
Meinung ist denn auch eine ganz andere, und schon in der 
Geschichte dieses Vergleichs spiegelt sich im Kleinen der Wechsel 
der Anschauungen und die verschiedene Beurteilung des Romans. 
Ihm stellt sich die Sache so dar, dafi die Begeisterung fur die 
Ritterromane und diese Romanę selbst nur der literarisch ver- 
zerrte Ausdruck des spanischen Konąuistadorentums gewesen 
seien, jener Vorstellung von einem ehristlichen Weltreieh spanischer 
Nation, das ja damals nicht nur in den Kopfen der Spanier 
bestand. Cervantes hatte dann ais erster den Zwiespalt zwischen 
jenem literarischen Pseudokonąuistadorentum und der zeit- 
genossischen Wirklichkeit empfunden, wahrend gleichzeitig in 
ihm ais Spanier und Soldaten das echte Konąuistadorentum 
lebendig war; woraus sich seine kritische Syinpathie fiir den 
narrischen Ritter erkiarte und daC der „Quijote“ eine Satire
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gegen die Ritterromane und zugleich ia tieferem Sinne selber 
ein Ritterroman ist. Dafiir nun, dafi fiir die grofien Spamer des 
16. Jahrhunderts jenes romanhafte Rittertum tatskehlich die 
gegebene geistige Anschauungsform war, daftir liefert die von 
Unamuno herangezogene Biographie Loyolas die yerbliiffendsten 
Zeugnisse. Wie Don Quijote schwkrmt Loyola fiir Ritterromane, 
•wie Don Quijote sehnt er sich, das Gelesene in die Tat um- 
zusetzen, wie Don Quijote hait er, „da er in seinen Ritterbiichern 
gelesen hatte, dafi die Ritter vor dem Ritterschlag Waffenwacht 
zu hal ten pflegten . . . eine ganze Nacht hindurch vor dem 
Bildnis Unserer Lieben Frau die Wacht“, wie Don Quijote will 
er den Ruhm seiner Damę, d. h. der Jungfrau Maria, im Zwei- 
kampf yerteidigen usw. Kurz, man erkennt, datl Don Quijote 
nicht irgendein Krautjunker, kein Ausnahmefall, sondern der 
typische Held des vorhergehenden Jahrhunderts und dafi die 
grofien Spanier, die Córtez, Philipp, Loyola, im Grunde nicht 
weniger iiberspannt waren ais er. Und nun kommt die Pointę 
dieser ganzen Uberlegung. Wenn namlich Cervantes’ Satire 
sich zunachst auch nur gegen die literarische Ausdrucksform 
des Konąuistadorentums, die Ritterromane, richtet, so wird, in 
dem Mafie wie diese urspriingliche Absicht zuriicktritt und die 
Konzeption sich vertieft, das dahinterstehende Konąuistadoren- 
und Heldentum selber getroffen und in Frage gestellt: dafi 
Cervantes sich dabei dieser Zusammenhange nicht bewufit war 
und so in aller Unbeiangenheit, rein aus innerer Anschauung 
den spanischen Heros gestaltet und zum Narren gemacht hat, 
darin liegt fiir uns die Verfiihrung und der poetische Wert des 
Romans. Man darf sagen, dafi seit dieser Auffassung das Bild 
des Cervantinischen Helden die grofien Geister, denen das Werk 
belcannt war, nicht mehr verlassen hat, so wie Heine, ais er in 
seiner Revolutionsbegeisterung nach Frankreich fuhr, nach seinen 
Worten beim Uberschreiten der Grenze „im Fruhnebel“ die 
Gestalten Don Quijotes und Sancho Panzas zu erblicken glaubte. 
Ais der letzte Konąuistador, Simón Bolivar, der Befreier Siid- 
amerikas, wie man ihn nennt, der zum letzten Mai die Idee des 
spanischen Weltreiches yerwirklichen wollte, nach dem Scheitern 
seiner grandiosen Piknę im Sterben lag, da erschien auch ihm 
sein Heroismus ais Narrheit und er sich selber ais Quijote. Es 
versteht sich, dafi sich diese schwermiitige Nutzanwendung weder 
auf politische noch nationale Themen beschr&nkthat: Echegarays 
Drama „Wahnsinn oder Heiligkeit“, in dem der Dichter auf
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Pirandellosche Art die Th esc yertritt, dafi zum mindesten fiir den 
Aufienstehenden ein unbedingterldealismus vonNarrheit nieht zu 
unterseheiden sei, beginnt, wie nicht anders zu erwarten, im 
ersten Monolog des Helden mit einer lnterpretation des „Quijote“.

Ich bin am Ende. Cervantes, der am selben Datum wie
Shakespeare gestorben ist, dessen Sehatzung zur selben Zeit
und fast dureh denselben Mann wie die Shakespeares ihren 
Anfang nahm, steht wie Shakespeare im Zenit seines Ruhmes 
— aber wie Borne es ausgedriickt hat: „Nichts ist dauernd ais 
der Weehsel“, und es erheht sich die Pragę: auf wie lange?
Au! diese Frage gibt es natiirlich keine Antwort, wann und
wieso sein Abstieg in der Meinung der Gebildeten beginnen 
wird, lafit sich nicht sagen, aber dafi die Bewunderung seiner, 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grund bestimmter An- 
schauungen entstand, in absehbarer Zeit und vermutlich zugleich 
mit der Shakespeares aufhbren wird, das ist, so unbegreiflich 
es heuto scheint, ein Gebot der Logik. Mehr der Kuriositat 
halber ais aus einem anderen Grunde will ich erw&hnen, dafi 
schon vor einiger Zeit ein Buch erschienen ist, das den er- 
staunlichen Titel trttgt: „El Contraquijote“ — seit hundert Jahren 
die erste grundsatzliche und in gewissem Sinne enstha!te Ab- 
lehnung des Romans! Das Sonderbare ist, dafi dies Werk, das 
uns in seinem negativen Teil, eben in seiner Verurteilung des 
„Quijote“, sinniós erscheint, in seinem positiyen Teil einen aus- 
gezeichneten Kritiker und griindlichen Kenner der spanischen 
Literatur verrat; der Ver!asser will namlich das klassische Drama, 
Lope und Calderón, gegen Cervantes ausspielen. Gewifi, eine 
fortziehende Schwalbe macht noch keinen Winter, aber ich 
konnte doch nicht umhin, bei der Gelegenheit an ein Bild zu 
denken, das mir kurz zuvor vor Augen gekommen war. Au! 
diesem Bildchen, einem Stich aus der Romantikerzeit, steht ein 
kleiner geiliigelter Genius zwischen einem Regal und einem mit 
Buchern bedeckten Tisch und ist offenbar mit der Neuordnung 
seiner Bibliothek beschaitigt. In dem Regal stehen schon Dante, 
Shakespeare und die Nibelungen, Calderón wird gerade hinein- 
gestellt, au! dem Tisch liegen, um ais nachste daranzukommen, 
Homer und Cervantes, wahrend Klopstock und Milton eben 
vom Tisch gleiten und Wieland, Pope und Racine am Boden 
von der dort liegenden Fackel in Brand gesetzt werden. Dar- 
unter steht: „Sie steigen und !allen.“

Frankfurt a. M. H. Petriconi.
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DER KULTURKUNDLICHE UNTERRICHT DER 
NEUEREN SPRACHEN IM LICHTE DER SCHULPRAXIS.
(Vortrag, gehalten auf der Neuphilologentagung in Dusseldorf 1926.)

Wie die kulturkundlichen Forderungen mit dem allgemeinen 
Strom des heutigen geistigen Lebens gehen und im besonderen 
getragen sind von der geistesgeschichtlichen Stronmng der 
neusprachlichen Wissenschaft unserer Tage, das steht hier nicht 
zur Erorterung. Uns liegt kier ob, von dem viel engeren und 
viel tiefer liegenden Blickfeld des Klassen- und Massenunterrichts 
der Schulstube aus, die Tragweite ihrer praktischen Verwirk- 
liehung zu untersuchen, grundsStzlich und in den Hauptlinien, 
und selbst auf die Gefahr Mn, nicht viel Neues zu erzhhlen.

Alle phdagogischen Neuforderungen verstehen sich — und 
es ware ungerecht zu iibersehen, dali sie selbst so verstanden 
sein wollen — mit jenem beriihmt gewordenen KOrnchen Salz. 
Fiir die praktische Auslegung kommt es darauf an, diesem 
Granum salis zu seinem natiirlichen, notwendigen Quantum zu 
verhelfen.

Yon jener Enge aus gesehen erseheinen nun die kultur
kundlichen Forderungen ais eine Gegenwirkung und eine Ab- 
hilfe. Eine Gegenwirkung gegen einen blofl sprachtechnischen 
Unterrichtsbetrieb, gegen eine philologisch-historische und vor- 
nehmlich gedhchtnismUCige Lernmethode und drittens und vor 
allen Dingen: gegen die Planlosigkeit des Lektiirekanons und, 
damit, des Bildungsplanes besonders auf der Oberstufe. Und 
endlich bieten sie sich nebenbei ais Abhilfe an bei der durch 
die Vielheit der Lehrfaeher und Verminderung der Wochen- 
stunden notwendig gewordenen Beschrankung auf das Wesent- 
liche, ais eine Abhilfe, die geeignet sei, aus der Not eine noch 
viel grofiere Tugend zu machen.

Aus solcher Gegeniiberstellung ist das Gesunde und Zukunfts- 
tiichtige der kulturkundlichen Forderungen ohne weiteres und 
unmittelbar zu verspiiren. Aber gerade dieses Guten wegen 
sollte man die Grenzen ihrer praktischen Verwirklichung klarer 
erkennen und beachten. Hierzu sollen meine Ausfiihrungen 
dienen.

Wenn wir uns des physikalischen Satzes von der Wirkung 
und Gegenwirkung bewutlt bleiben, eines Satzes, der, ins Geistige 
iibertragen, besagt, dali ein Extrem begreiflicherweise ein



gegenteiliges Extrem erzeugt, so mag eine kurze Erorterung 
dieser soeben angedeuteten Schnittpunkte vielleicht manckem 
zur klarenden Beruhigung iiber die kulturkundliche Bewegung 
dienen.

Die Reformbewegung hatte einem grammatischen Betrieb 
gegeniiber, der neun Jahre lang Lehrer und Sehiiler vor einem 
wohlgeordneten Regelkodex in standiger Ehrfurcht und guter 
Gedachtnisdisziplin erhielt — mit dem Erfolg, dali ol't beide 
vor den einfachsten Anspriicken des praktischen Alltags ver- 
sagten — die Forderung entgegengehalten: Lernt die Sprache, 
indem ihr sie spreeht, lernt das Schwimmen im Wasser! So 
vernunftig dieses Rezept auch klingt, so stecken dock in einer 
einseitigen extremen Auslegung desselben dreierlei Gefahren:

1. ein einseitiges und ubermaliiges Betonen des rein Imi- 
tativen, die Geiakr nilmlick, dali mit dem an siek vernunftigen 
Zuriickhalten unniltzer grammatiscker Regeln die geistige Durch- 
dringung der Spracke iiberhaupt zuriżckgedriingt wird,

2. das Vorherrschen der technischen Gewandtheit vor der 
wirklick geistigen und geistbildenden Leistung. Ais da sein 
moekten: die iiberwiegende Verwendung der LelctUre zu Spreck- 
iibungen und, umgekekrt, die Auswahl der Lesestoffe mit alleiniger 
Riicksiekt aui die sprackteckniscke Verwendbarkeit und Aus- 
beute des Textes,

3. meine ich die durch dies alles vermehrte Gefahr, den 
Unterrichtsertrag in ein Vielerlei von einzelnen, im Grunde 
lexikalischen Fertigkeiten aufzuldsen.

Gewill ist dies, wie uns heute scheint, Einseitig-Schlimme 
weder allgemein erstrebt noch erreicht worden. Aber es lag 
zum mindesten die Gefahr nake, dali die Reformbewegung so 
ausgedeutet wurde.

Was setzt der kulturkundliche Unterricht diesem entgegen?
1. dem mehr empfangend sick verkaltenden Nachahmen: 

die tatige geistige Durehdringung, dem mehr oder minder 
lockeren Sprachęe/wM: ein bewulites geistiges Erlcennen der 
fremden Sprackeigenheiten, das Sprachbeicufitsem.

2. dem Unterrichtsergebnis einer aulierlichen technischen 
Fertigkeit: die an dem fremdsprachlichen Unterrichtsstoff zu 
erwerbende innere geistiy-sittliche Bildung.

3. dem Vielerlei-Einzelnen eine strenge Sichtung der Lektiire 
im Hinblick auf ihren Bildungswert und eine straffe Konzen- 
trierung auf ein einheitliches Bildungsziel.
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ttber dieser Zerlegung darf man nun vor allen Dingen 
nicht vergessen sich lebendig vorzustellen, welche Art von 
wirklichen jungen Menschen beide Richtungen ais das theo- 
retische Produkt (das praktische ist ja so oft ganz anders) 
ihrer Tiitigkeit ins Auge fassen. Solche lebendige Vorstellungen 
sind meist viel liellsamer ais aller padagogischer Streit. Beide 
wollen ihren ZOgling tilehtig machen fur eine Auseinander- 
setzung mit dem fremden Leben. In der Art dieser Tuchtig- 
machung, da liegt die Stelle, wo die beiden Unterrichtsriclitungen 
einander reiben, der wunde Punkt, und zwar iiir beide. Der 
Reform (wieder ais theoretisches Extrem gedaeht) sehwebt mehr 
der praktiscb, auch zu seinem eigenen Nutzen verwendbare 
Jiingling vor, der sich zum mindesten aui der Oberilache der 
Dinge leicht und geschiekt orientiert, wShrend die Kulturkunde 
eher einen dem sittlich-geistigen, inneren Wesen der Dinge zu- 
gewandten und der blofi niitzlicłien Brauchbarkeit mekr ab- 
gekehrten Jungling will. Dort eker ein Streben nach peripberen, 
nacb aufien hin wirkenden Flihigkeiten und Fertigkeiten, hier 
ganz deutlich Konzentrierung aui einen inneren geistig-sittlichen 
Kem- und Schwerpunkt.

Nun wirken aber bei der praktischen Ausgestaltung solcher 
Unterrichtsforderungen eine Reihe von zuriickhaltenden und 
einschriinkenden KriiSten mit. Gerade diese Kritfte sind von 
hbchstem Wert und sinnvollstem Zweck, weil erst durch ihr 
Mitwirken sich allmhhlich aus der Erfahrung etwas Praktisch- 
Natiirliches ergibt. Die Reform z. B. hat sehr bald gewufit, 
dafi man ohne ein methodiseh stufenweises Fortsehreiten ebenso- 
wenig auskommt, wie ohne planmaBige und grammatiseh diszi- 
plinierte (Jbungen. Das war ein Schritt, nicht auf der Riickkekr 
zur alten Vorherrsehaft der Grammatik, doch immerhin zur — 
sagen wir zun&chst — theoretischen Belehrung.

Zudern aber hat die Reform, welche die Spraeherlernung 
auf die Sprechfertigkeit stellte, ganz notwendigerweise damit 
einen Grundsatz zu Recht und Ehren gebracht, der uns jetzt 
allen so selbstverstSndlieh ist und ganz selbstthtig von sich aus 
die einseitige Sprechfertigkeit folgerichtig iiberwinden mufite. 
Ich meine dies: Die Reform setzte gerade ais ihr Unterrichts- 
mittel voraus: die aktive Betatigung des Schiilers in der Sprache; 
und dieses aktive Reagieren entspringt nur, bei den Kleinen 
aus der Freude, bei den Grofieren aus der inneren, geistigen 
Anteilnahme am Stoff. Daher muCte, wenn die technischen
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Spreehtibungen nicht leerlaufendes Geklapper werden wollten, 
der Gehalt des Sprech- und Lesestoffes dem reifer werdenden 
Yerstiindnis und Bediirfnis der Schiiler sich anpassen. Mag sein, 
dafi ein iibereifriges Extrem Sbakespeare und Dickens, Molibre 
und Racine hier und da zu nicht gerade kongenialen Tafel- 
iibungen mifibraucht hat, entthront aber hat die Reform diese 
Diehter nicht. Und wenn die Reform, obgleich zunachst auf der 
rein sprachlichen Seite, den Fortschritt des Erlernens nicht mehr 
wie eine Addition von Kapiteln ansah, sondern wie ein natiir- 
liches Wachstum, wie eine organische Bildung also, so erscheint 
der kulturkundliche Unterricht von dieser Seite aus ais eine letzte 
und innerste Erfiillung der Reform.

A d o l f  Krup er hat in seinem Buch iiber das Arbeitsprinzip 
in dem neusprachlichen Unterricht feststellen kbnnen, dafi die 
Reform wenigstens im Wesentlichen ihrer Einstellung auf diesem 
Prinzip stand. Man miiflte, um heute ihr gegeniiber gerecht zu 
bleiben, auch einmal aufziihlen, was sie fiir die kulturkundlichen 
Forderungen geleistet hat:

Da steht zun&chst und zu allererst eine ganz eminente 
Leistung imSinne des kulturkundlichen Unterrichts. Sie stabiliert 
das oberste Gesetz aller Kulturkunde, die Kenntnis der Sprache 
ais die unbedingte Voraussetzung fiir jede wirkliche Kenntnis 
des fremden Volkes. Diesen Zweck der Spracherlernung laBt 
die kulturkundliche Bewegung ais selbstverstiindliche Voraus- 
setzung bestehen. Aber selbstverstandliche Voraussetzungen 
haben das Eigene an sich, dali sie so leicht iibersehen und ver- 
gessen werden. Darum mufi sie von vornherein ais die Conditio 
sine ąuanon herausgestellt werden. Denn ohne eine fiir den Schiller 
mbglichst grofie Vertrautheit mit der Sprache kann die Kulturkunde 
einpacken. Wenn das Riistzeug, das Organ, nicht taugt, mit dem 
man an diese Dinge heran will, wird man immer wieder schon 
in der Vorarbeit auf der Strecke bleiben. Und es mufi m. E. 
hierzu ganz unzweideutig daran erinnert werden, dafi bei 
der Verminderung der dem Unterricht yerfiigbaren Wochen- 
stunden und bei der unsere ganze heutige Jugend durchdringenden 
Einstellung auf die sportliehe Ausbildung ihres Korpers, 
welche nicht nur Zeit, sondern natiirlich auch geistige Inter- 
essen und Kriifte absorbiert, man den Unterricht bis zu einem 
erstaunlich hohen Prozentsatz verbraucht, um die Klasse in 
einem sprachlichen Zustand zu erhalten, der sich fiir diese 
hdheren Zwecke auch nur einigermafien sehen lassen kann.
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Was hilft mir sonst am Ende jener Jtingling, der in seinen 
Primanerjahren allerlei von dem „englischen und franzosisehen 
Menschen", wena aueh innerlichst, erlebt hat und auch wohl 
auf Grund solcher intimen Beziehungen zu ihm dartiber mit- 
redet, der aber bei den ersten englischen oder franzosisehen 
Zeitungen, die ihm in die Hand fallen, sehr bald in der mtih- 
seligen Anstrengung des Nachsehlagens stecken bleibt! Man 
erfahrt in dieser Beziehung Erstaunliches.

Aueh in bezug auf die Art der Spracherlemung stehen die 
kulturkundlichen Porderungen im ganzen auf dem Boden der 
direkten Methode. Wenn aber der Zweck einer fortschreitenden 
praktisehen Spracherlemung erhalten bleiben soli, so ist er- 
forderlich, dali die Lesestoffe fur die Unter- und Mittelstufe 
nicht ausschlietilich nach kulturkundlichen Gesichtspunkten be- 
stimmt werden kOnnen, sondern zunachst auch auf die formalen 
Schwierigkeiten zu achten haben und gleichzeitig darauf, ob 
sie fur den Schtiler anschaulich oder fatibar genug sind, d. h. 
ob sie Jtir ihn genug Bewegungskraft haben. Sonst bleibt die 
Klasse ais Ganzes sehr bald stecken, entweder im Gestriipp der 
sprachlichen Schwierigkeiten oder zu schwieriger und fremder 
Begriffe. Auch dieses ist beachtenswert im Hinblick auf manches, 
was dem Schtiler zugemutet werden konnte.

Was endlich die geistige Durchdringung der Sprache, die 
sogenannte psychologische Vertiefung angeht, so mag sie, da 
sie Gegenstand eines besonderen Referates ist, hier ausscheiden.

Mit der Sprache hatte die Reform den fremdsprachlichen 
Unterricht in unmittelbaren Kontakt mit dem fremden Volke 
gebracht, zuntiehst zu dem Zweck, sich in seinen autieren Lebens- 
gewohnheiten praktisch und sachlich zu orientieren. Immerhin 
aber schuf sie den Kontakt, und es ist gar nicht zu verkennen, 
dafi die Kulturkunde Anregungen der Reform vollendet, indem 
sie die Kontaktstelle von der Oberfiache der Dinge in die innere 
seelisch-geistige Auseinandersetzung verlegt. Das ist eine Ab- 
kehr von der Richtung auf das praktisch Nutzliche und Brauch- 
bare zu einer, sagen wir es nur: mehr humanistisch gelehrten 
Besinnung. Es fragt sich nun, ob eine Abkehr vom AuCeren, 
Real en der Erscheinung und der praktisehen Orientierung hier- 
tiber so ausschliefilieh wtinschenswest ist ftir unsere heutige 
Erziehung. Die gestellte Pragę ist meines Erachtens sofort zu 
bejahen, sofern es sich um klapperdtirre Realienkunde handelt, 
die tiber eine Aufztihlung von Sachen und Namen nicht wesent-
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lich hinauskommt und die zudem meist noch dem Schiller einen 
hochsfc unniltzen Ballast von praktisch wenig fruchtbaren Lexi- 
kalien aufburdete. Dieselbe Frage ist jedoch recht kritisch zu be- 
trachten, wenn in manchen, nicht in allen, der kultur kundlichen 
Bildungsplane damit eine Abkehr von dem Aktuell-Praktischen, 
dem gerade heute in unseren Tagen im fremden Yolke Lebenden 
und Wirkenden, ja eine Abkehr von der Sachkenntnis iiber- 
haupt verbunden ist.

Wir Deutsche neigen leicht zur gelehrten Einkapselung, 
zur theoretischen Befangenheit und zu schulmeisterlichem Besser- 
wissen. Wir sehen die Dinge allzu gerne so, wie wir sie sehen 
mochten; und bei dem Streben, die Struktur des Fremden zu 
erkennen, geraten wir leicht in Konstruktionen. Es ist sicher- 
lich iiir uns Deutsche ein kulturkundliches Merkmal erster 
Ordnung, dafl gerade wir uns so redlieh um die Erkenntnis 
der fremden Geistesstruktur bemtihen. Wir sprechen heute so 
viel, und mit ltecht soviel, von den Bildungskr&ften des Eng- 
landertums fiir uns. Wir kćinnten einen guten Zuschufi von 
diesem EnglSndertum vertragen: von der instinktiven Sioher- 
heit des Englanders im Umgang mit dem praktisch Ge- 
gebenen, von seiner Freiheit und Selbst&ndigkeit vor jeg- 
licher Theorie, von seiner elastischen Anpassungsfahigkeit an 
das praktisch Mogliehe und Durchfiihrbare und auch von 
seiner ruhigen, gemeinverstandliehen Klarheit und weltklugen 
Gelassenheit, wenn er die matters of fact wie ein statistisches Fazit 
iiberdenkt, auch wenn sie den Boden zu unterhohlen scbeinen, auf 
dem er bisher wie auf einem von Gott selbst fundierten Grunde ge- 
standen hat. Und immer tut er das wie ein Kaufmann, der 
Einsicht nimmt in seine Biicher und dabei klug und kalt iiber- 
legt, wie das Defizit zu decken und die Bilanz wieder her- 
zustellen ist.

Es ist sicherlich wahr, dat! die zeitliche Ferne, wie die Ferne 
des Berges, das Wesentliche der Umrififormen zusammenriickt 
— das ist der Abstand des Kiinstlers — aber sie verdeckt und 
iiberdeckt auch, was iiberaus wichtig zu wissen ist fiir den, der 
es einmal praktisch ais Bergsteiger mit ihm zu tun bekommt. 
Und noch ein Zweites wiinsche ich unserer Jugend, — daC sie 
sich etwas angewbhne von dem unbeiangenen und weltweiten 
Blick, mit dem der EnglUnder gelernt hat, die Weltgesehichte 
zu betrachten. Man halte z. B. der durchsehnittlichen Auf- 
fassung des Schiilers vom Siebenjhhrigen Kriege einmal die
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engłische gegeniiber. Solche Gegemiberstellungen werden ihm 
in erheblichem Mafie die Augen Offnen. łeb halte es fur eine 
wesentliche Aufgabe des neusprachlichen Unterriehts, den Schiiler 
tlber die Enge und Isoliertheit des deutsehen Standpunktes 
hinauszuheben, sebe aber durehaus keinen Grund ein, warum 
man bei Frankreicb vor solchem Betraebten Halt maeben sollte 
und etwa keinen Blick werfen diirfte anf seine koloniale Ver- 
gangenheit und Zukunft, auf sein schwarzes Imperium, dessen 
Ausbau und mSgliche Folgen die amerikaniseben und engliscben 
Zeitschriften mit soviel Wacbsamkeit beachten und das fur 
Frankreichs Zukunft yielleicht von fundamentaler Wirkung sein 
kann, nicht nur in gunstigem Sinne Wir braucben heute mehr 
denn je klare und praktiscbe KOpfe, die zu beobaebten gelernt 
haben, was draufien unter der Oberflhche der Dinge vor sicb geht.

Diese Abkebr vom Praktisch-Aktuellen ist verbunden mit 
einer zwar auffhlligen, aber yielleicht nur scheinbaren Abkehr 
yon saehlicbem und historischem Wissen iiberhaupt. Sie ist zu 
yerstehen aus einer an sieh gesunden Reaktion gegen jene 
bistorisch-pbilologische Lernmethode, welche historische und 
literaturhistorische Daten, Angaben und Fberblicke wie tote 
Steine ins Leere setzte, d. h. jene Art Lernstoff zu yermitteln, 
von der man spOttisch erzahlt, dafi sie ais letzten Ausweg zu 
ihrer Belebung keinen anderen Rat wufite, ais die Daten [der 
mittelalterlichen Kaiser z. B. in umgekehrter Richtung lernen 
zu lassen, oder sonst allerlei mnemoteehnische Spielerei trieb. 
Eine hbhere Abart dieser Metbode haben wir ja alle mebr oder 
weniger uber uns ergehen lassen miissen: die Kompendienweisheit. 
Solche Reaktion ist zu preisen, solange sie nicht in das gegen- 
teilige Extrem yerfUllt. Aber es gibt doch auch ein Wissen, welches 
nicht Stein ist, sondern Saat; und alle Erkenntnis beginnt doch 
mit einem Wissen um die Dinge. Es geht heute ein auffiillig 
lauter Ruf nach dem geistigen Band, nach dem geistigen Zu- 
sammenhang, der Zusammenschau. Freilich nutzen die einzelnen 
Teile noch nicht viel, aber das geistige Band, nach welchem 
man so eifrig hascht, ist fur sich allein ein iiberaus flatterhaftes 
Ding. Die Jugend aber ist eitel: sie steckt sich so etwas gern 
an die Miitze, wenn es billig und miihelos zu haben ist.

Man kann keinen Zusammenhang erkennen, ohne das Zu- 
sammenhangende zu kennen: Kulturkunde ohne Saehkenntnis, 
ein Bildungsideal mit der Uberschrift „Nichts Gewisses weifi 
man nicht“, das will mir nicht in den Sinn. Und es ist auch



wohl nioht so schlimm gemeint, denn gorade die kulturkund- 
iichen Forderungen erheben, nicht zwar zum allerersten Małe, 
aber doeh iiberall vemehmlieh und fiir die ganze breite Front 
der Schulbildung das Prinzip vom fruchtbaren Wissen, von dem, 
was uns und jetzt lebenswichtig ist fiir unsere Erkenntnis und 
Bildung.

Wie sehr man sieh aber auch auf diesen lebenswichtigen, 
lebentreibenden Kern beschranken mufi, in den so erwahlten 
Kreisen sollte man auf wirklich genaue Sacbkenntnis nicht ver- 
ziehten. Wozu fiihrt es am Ende, wenn der Schiller wohl immer 
wieder etwas von den inneren Kriiften verspiirt und erfahren 
hat, die z. B. den grofien Bau des englischen Imperiums und 
der englischen Weltgeltung schufen und erhalten, und dabei 
keinen klaren Oberblick besitzt iiber ihre Entstehungsgeschichte 
und ihren heutigen Zustand nach dem Kriege? Man wird so- 
fort die Gegenfrage stellen: Was nutzt seiner wirklichen Bildung 
das Umgekehrte? Und ganz mit demselben Kecht! Beides sind 
Korrelate, die gehoren zueinander wie Innen und AuCen, wie 
Subjekt und Priidikat eines Satzes. Man ktinnte, natiirlich immer 
im Hinblick auf die durchaus notwendige Konzentration auf 
das Lebenswichtige, getrost sagen: Keine Kulturkunde ohne 
Sachkenntnisse, und keine bloCe Sachkenntnis ohne das Streben, 
auch die inneren bewegenden Krafte zu erkennen, das heiCt: 
ohne Kulturkunde.

Dies sind bloC andere Worte fiir das, was zu der befremd- 
lich scharfen Scheidung von Kulturwillen und Kulturleistung, 
von Kultur ais Wille und Kultur ais Erscheinung zu sagen ware.

Man soli allein von innen her, durch ein intensives Nach- 
erleben der Formgestaltung in den fremden Sehrift- und Kunst- 
werken, der Struktur der fremden Geistesart auf die Spur kommen. 
Das Werk also wird nicht von auCen gewiirdigt ais historisches 
Erzeugnis der fremden Kultur, sondern kulturpsychologisch 
ais ein Zeugnis und Dokument der fremden Geistesstruktur.

In dieser Interpretation von innen heraus steckt ein iiber- 
aus starkes subjektives Moment. Nun ist diese sub]'ektive Teil- 
nahme, die aktive Beteiligung des Subjekts, die hervorragende 
Kraft des Unterrichts iiberhaupt. Sie gehiirt zum Leben des 
Klassenunterrichts, notwendig, aber sie verstarkt auch notwendig 
die Neigung zu subjektiv einseitiger Einstellung, auch bei dem 
Lehrer, und gerade bei dem fiir die Klasse so wertvollen Typ 
des Impulsiven. Man hat auf diese Gefahr des kulturkundlichen
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Unterrichts hingewiesen im Interesse der objektiv sachlichen 
Richtigkeit, der Wissensehaft. Piir den Schulunterricht, fiir die 
Bildung des Schulers auf der Schule kommt es zwar weniger 
ani dieses wissenschaftliche Endziel an. Dagegen ist aber die 
Willensriehtung auf das Sachlich-Wirkliche ein Erziehungs- 
prinzip von allerhSchstem Wert; denn diese Willensriehtung 
ist nichts anderes ais das Streben nach Wahrheit, die Wahr- 
haftigkeit. Immer war die Jugend schnell fertig mit dem Wort, 
und ganz besonders ist die Jugend von heute zur Vergroberung 
und Entstellung geneigt. Zur Subjektiyitat des Erlebens ge- 
hort daher ais notwendiges Korrelat das Streben nach sachlieh 
ruhiger Objektiyitat, im Interesse der Erziehung und Bildung.

Innigst nun yerbunden sind alle diese ErOrterungen mit 
dem Kernproblem der Kulturkunde, d. h. mit ihrer Auffassung 
von dem Wesen der Bildung. Im Gegens'atz zu einer Wissens- 
vermittlung, welche den zu erziebenden Schuler wie ein grofies 
und zunachst leeres Gedachtnisgefall ansah,in das jeder nach seiner 
Art und nach dem exakten Verlauf seines Stundenplanes seine 
Weisheit eingofi — welch mixtum compositum man dann nach 
dem Verlauf von neun Jahren Reifebildung nannte — erscheint 
der Bildungsprozefi unter einem ganz anderen Sinnbild, etwa dem 
der Kristallisation. Und w&hrend man friiker geneigt war, die 
bildenden Kr&fte zuerst und zumeist in yerstandesmafiigen 
Unterscheidungen, Vergleichen und Einordnungen zu sehen, so 
ist man heute sieh dessen bewufit, dali gefiihlsbetonte Anschauung 
und Wille ais zweite und dritte Dimension hinzukommen. Dies 
Zusammenwirken nennt man Erlebnis. Das Erlebnis ist jetzt 
SchoGkind der Unterrichtsliteratur. Wir stehen mitten im Er- 
lebnisunterricht. Das ist an sich nichts so gar Neues, nur 
hat man yielleicht noch nie soviel Wesens davon gemacht. 
Und doeh ist die Durchsetzung dieses Gedankens auf breiter 
Front und mit entschlossener StoOkraft der allerwertyollste 
Teil der kulturkundlichen Forderungen. Denn in ihm 
steckt der entschlossene Angriff gegen das additiye Yer- 
fahren der Stoffyerteilung, gegen die systematische und mecha- 
nische Fiillung der Kapitel, gegen den Stoffwahnsinn, wie 
Hubner sagt, gegen die tote und tbtende Systematisierung und 
gegen den heillosen Respekt vor der YollzShligkeit und der 
prazisen und moglichst wissenschaftlichen Vollstandigkeit der 
Pensen. Von solchen Forderungen fiihlt man sich restlos mit- 
bewegt. Das Wertyolle dieses Erlebnisprinzips liegt in der



Einsicht, daC in dem Schtiler um einen Keimkern herum und 
aus einem Keimkern von eigener, personlicher Art und 
Struktur heraus etwas organisch wiichst und gestaltet, dafi da 
in ihm nicht etwas rezeptiv Passives wie eine Tabula rasa liegt, 
sondern in ihm etwas durchaus Aktives und organisch Lebendiges 
waltet. Von hier aus gewinnt das fruchtbare Wissen seinen 
wirklichen inneren Sinn.

Freilich moehte man in bezug aui die Bezeichnung Erlebnis- 
unterricht so schlieht und einfach bleiben wie die allgemeine 
deutsche Sprache, welche dieses Wort Jur die wirklichen Er- 
lebnisse zuriickbehiilt. Solche wirklichen kulturkundlichen Er- 
lebnisse hat man eigentlich nur in der unmittelbaren Bertih- 
rung mit der fremden Umgebung, mit dem Jremden Volke, wes- 
wegen der Aufenthalt im fremden Lande der beste Kulturunter- 
rieht ist und bleibt.- In der Sehule aber miissen wir imrner 
durch das Papier hindureh. Aber man darf die Worte nicht 
spalten. Unter Erlebnis ist im Sinne der Unterrichtsforderung 
ein moglichst intensives und allseitiges Begreifen und Verstehen 
gemeint, an dem das ganze Wesen des Schtilers beteiligt ist 
mit allen seinen Kriiften der Anschauung, der Phantasie, des 
Gefiihls und des Willens. Dies Ausgehen von der intensiven 
Anschaung gilt fur die Mittelstufe durchaus und auch zum 
guten Teil noch fur die Oberstufe.

Fiir die Mittelstufe aber gilt ganz sicherlieh der Satz, dali 
der kulturkundliche Unterricht am besten und einfachsten seinen 
Zweck erfiillt, von dem der Sehiiler am wenigsten merkt, dali 
es ein solcher sein soli. Ganz einfachen Anekdoten und harm- 
losen Geschichten kann der Lehrer eine Beleuchtung geben, 
die den Schiller auf Wesensziige des fremden Volkes aufmerk- 
sam machen und sein Denken in die gewiinschte Kichtung 
bringen, wenn der Lehrer die frische Urspriinglichkeit der Ge- 
legenheit benutzt. Der Rhythmus, mit dem des Schiilers Inter- 
esse verUiuft, erscheint oft kurios sprunghaft und unvermittelt, 
und nichts wird sein Interesse so systematisch toten wie etwa 
ein systematisches Vorgehen im Unterricht nach Charakter- 
merkmalen des fremden Volkes, nach Kategorien. Die Haupt- 
sache ist, daC der Lehrer die FUlle der Beziehungen lebendig und 
gegenwartig in sieh tragt, d. h., dali er in unmittelbarem Kontakt 
mit dem geistigen Leben des fremden Volkes steht und bleibt.

Es bedarf nach meiner Erfahrung gar keiner Frage, daC, 
wenn man den Namen beibehalten will, solche Erlebnisse Aus-
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gang und Grundlage der kulturkundlichen Bildung sein miissen, 
und doeh erheben sicb, sobald wir den Bliek von solehen Er- 
lebnisbetrachtungen aui den praktischen Betrieb in der Klasse 
lenken, zwei Bedenken, zwei sehr wichtige Fragen, von denen 
ich ganz kurz noch sprechen will.

Ist das kulturkundliche Prinzizip in seiner eigentlichen Aus- 
priigung nicht zu eng und einseitig, um allen Lehrern sowohl ais 
auch Schiilern, gerecht zu werden? Wir wissen doeh — und das 
wird einschrknkend auch durchaus beachtet — dafi eins sich 
nicht Sur alle schickt. Der aktive Ansatz zur Bildung geht ja 
doeh von der subjektiven, personlichen Struktur aus, und da 
kann, was fiir den einen hochst wertvoll ist, dem andern nur 
sehr wenig bedeuten. Nun ist die kulturkundliche ErSassung 
m. E. ein reeht einseitiger Typ; denn es soli ja nicht die 
Kulturleistung an sich und von aufien her betrachtet und 
gewiirdigt werden, sondern der KulturwiZfe, der sie hervorbrachte, 
soli auS dem Wege einer nacherlebenden und nachschaSfenden 
kiinstlerischen Intuition von innen her nacherlebt werden. Selbst 
unter den zu kunstlerisch-ansehauendem Denken Geneigten 
aber gibt es zum mindesten zwei deutliche Arten: die eine 
identifiziert sich kraft ihrer schdpferischen Phantasie mit dem 
inneren Willen und Wesen der Dinge und Mensehen, um es 
von sich aus neu zu erfiillen und zu gestalten (das wkre etwa 
die kulturkundliche Art); die andere Art, die o£t aui die Er- 
Jassung des Letzten, Innersten, nur mit skeptisch bitterer Weh- 
mut verzichten mag, sucht das Obiekt von aufien her zu begreifen 
durch geschkrfte Beobachtung und exakteste Aussagen iiber 
das Wesentliche seiner Erscheinungsmerkmale. Sie zerlegt und 
stellt fest und scheut sich vor einer auch nur leisen Uberbetonung 
des tatskchliehen Befundes.

Man wird also nicht aufier Acht lassen dtirfen, daC es ver- 
schiedene Typen von Schiilern gibt, und ebenfalls nicht, dafi 
auch die Lehrer von verschiedener Mentalitiit sind. In bezug 
auf das Gegenstkndliche des Lehrstoffes lkBt man die Personlich- 
keit durchaus gelten. Und auch die Richtlinien werden nicht 
meinen, dafi Richtlinien gehandhabt werden kbnnen wie ein 
Reglement fiir Unteroffiziere. Man kann dem Lehrer unmbglich 
vorschreiben wollen: dies und das wird exerziert! Das ist seine 
persónliche Angelegenheit; denn nur das kann in seinem Unter- 
richt fruchtbar werden, was in ihm wirkt und lebt. Wenn 
man ihm aber im Gegenstandlichen, in der Auswahl der Lese-



stoffe letzten Endes die freie Entscheidung geben mufi, wenn 
man anerkennen mufi, dafi die Auswahl seines Lehrstoffes gleich- 
sam ein persOnliches Bekenntnis sei — was, nebenbei gesagt, 
ein vortreffliches Wort ist — so muli man ihm auch in der 
Art, in der Methode, wie er an diese Dinge herankommen will, 
weil er es ja auch blofi so kann, die Entscheidung lassen nach 
seiner Eigenart. Es gibt denn doeh auch Lehrer, denen die 
Intuition nicht liegt. So wertvoll die kulturkundliehen Anregungen 
fur die Gleichgearteten sind — ich bekenne, dafi sie mich 
persdnlich sympathisch beruhren — so wenig erseheint mir 
ihre Exklusivitdt angebracht, wenn sie, wenigstens im Idealfalle, 
die (historisch orientierte) Betrachtung der wirklichen Kultur- 
leistungen, ihrer Einwirkungen auf die deutsche Entwicklung, 
ja, letzten Endes sogar ihres allgemeingultigen Gehaltes an 
Schonheit und Menschlichkeit aussehliefit.

Diese Befreiung der Lohrpersonlichkeit von der Einseitigkeit 
der kulturkundliehen Forderungen wiirde ihren letzten, ent- 
scheidendenden Willen zur energischen und planvollen Kon- 
zentrierung zu einein in sich geschlossenen Bildungsganzen 
keinen Abbruch tun, wenn nur ein fester Plan da ist und ein 
fester Wille, allen unnotigen Ballast zugunsten des jetzt und fur 
uns Lebenswichtigen uber Bord zu werfen. Die Personlichkeit ist 
schliefilich der einzige und einzig-lebendige Konzentrationspunkt.

Und nocb eine andere Frage erhebt sich. Sie betrifft den 
der Kulturkunde vorschwebenden Bildungsprozefi iiberhaupt. 
Alle von uns bisher geaufierten Bedenken und Einschrllnkungen 
fiihren im letzten, tiefsten Kern zu einer eigenttimlich feind- 
lichen Trennung von Bildung und Denken. Es bedarf m. E. 
gar keiner Frage, dafi die wirklich bildenden kulturkundliehen 
Erkenntnisse von der lebendigen Anschauung, oder, ais Ersatz 
dafiir, von erlebnisstarken Darstellungen ausgehen miissen, 
d. h. von der subjektiven Erregung. Es fragt sich blofi, ob 
solche Erregungen Wesen und Endziei dessen ausmachen, was 
wir Bildung nennen. Nach meiner Auffassung ist Bildung zu 
einem ganz wesentlichen Teile Kl&rung, Kliirung des Denkens 
und Wollens; zwar nicht von oben, vom Katheder herab durch 
ein doziertes, auferlegtes Gedankensystem, gleichsam durch 
Uberredung, sondern von der inneren Anteilnahme des Schiilers 
her, durch aktive Selbstbettttigung, also durch Uberzeugung.

Wenn man heute in Auflehnung, und in berechtigter Auf- 
lehnung, gegen eine einseitige rationalistische Anlage des
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Unterrichts ałle Krhfte des Gemiites, der Anschauung, der 
Hiantasie und des Willens auf den Plan ruft, so darf man doch 
nielit wieder ins gegenteilige Extrem verfallen und jeno eine 
Dimension, die des Denkens, ganz iibersehen. Denn Erregung und 
Erlebnis, auch wenn wir dies Wort fur das im Unterricht 
MOgliehe gelten lassen wollen, bleiben zwar Ausgangspunkt, 
aber nicht das Ziel des Unterrichts. Der Zweck allen Unter- 
riehts ist immer Riehtung zu geben, der inneren Bewegung ans 
Licht zu verhelfen, das Erlebnis zu einer klaren Vorstellung zu 
erheben. Trotz aller Ehrfurcht vor den in die Tiefe gerichteten 
Dimensionen — und wir sollten dankbar sein, dafi wir heute 
so eindringlich daran gemahnt werden — bleibt die dominie- 
rende Riehtung, die beherrschende Dimension des Unterrichts 
der Intellekt.

Aller Unterricht verliiuft doch letzten Endes irgendwie in 
einer Aussprache zwischen der Klasse und dem Lehrer. Und 
solche Aussprache setzt eine Urteilsfiihigkeit iiber solche Dinge 
yoraus, und zwar von seiten des Schiilers ais auch von seiten 
des Lehrers. Die Erlebnisse wollen Erkenntnisse werden! Und 
die einzelnen so gewonnenen Erkenntnisse miissen untereinander 
verbunden und gegeneinander gestiitzt werden, sonst versinken 
sie erst recht sehr bald ins Leere. Ist diese ErkenntnisfShigkeit 
kultureller Zusammenh&nge bei dem Schiller vorhanden, so 
dafi er selbsttatig von sich aus zu einer Uberzeugung gelangen 
kann? Oder mufi der Lehrer ihn dazu uberreden? Uberzeugung 
oder Uberredung, das ist die Frage.

Auf der Mittelstufe kann der Lehrer ganz einfache und 
karmlos scheinende Anekdoten, wie etwa solche vom dummen 
und betrogenenen Irlhnder, durch einen gesehickten Kunstgriff 
in die kulturkundliche Perspektive riicken und so immer wieder 
den Blick des Schiilers in diese Riehtung hineingewdhnen. Ein so 
vorbereiteter Schiiler wird ganz sicherlich auf kulturell bezeich- 
nende Aufierungen im fremden Schrifttum so eingestellt sein, dafi 
er die handgreiflichen Zeugnisse nicht mehr so leichtiibersieht, wie 
z. B. die Hiebe, die Shaw in seiner Johanna dem Englandertum 
Yersetzt. Und wenn er dazu von friiher her wirklich etwas von 
dem Verhaitnis zwischen Irland und England weifi, wird er fiir 
seine kritisch-gegnerische Einstellung so etwas wie einen Grund 
einsehen. Das sind aber an sich ganz einfache Anregungen zu 
neuartigen und befestigenden Yerkniipfungen der gewonnenen 
Yorstellungen und ein schon immer empfohlenes Unterrichts-



mittel. (Es ist aber fur unsere heutige Bildung sieherlich wert- 
voll, ihm diese liichtung zu geben, wo sicb die Gelegenheit 
dazu bietet.)

Wenn man jedocb iłber solche gelegentliche Bliokricbtungen 
hinaus kulturelle Zusammenhange mit dem Zweck der Erkenntnis 
der Wesensstruktur des fremden Volkes, also doch schliefllich 
eine Art vergleichender VBlkerpsyekologie ais Gegenstand des 
Schulunterrichts beansprucht, so gebt das weit iiber die Urteils- 
fahigkeit des Schiilers auf der Oberstufe hinaus. Es ist doch 
meines Eraehtens ein grofier Irrtum zu glauben, das alles, was 
wir, die wir durchsehnittlich 20 Jahre alter sind, kraft eifrigen 
Bucherlesens und wohl auch in besonders gliieklichen und 
findigen Stunden durch eigenes Denken zu verstehen und er- 
kennen glauben, briihwarm an die Primaner herangebracht 
werden miiOte. Ja, dem einfachen Schulmeister aus der Provinz 
mag es schwindeln vor dem Unwert seines yerflossenen Daseins 
und der Mangelhaftigkeit seiner Geistesanlagen, wenn er in den 
Kichtlinien liest, was er alles an kulturellen Zusammenhangen 
hatte erkennen mtissen und seine Schiller hatte erkennen lehren 
sollen.

Erkennen? Erkennen nun doch wohl nicht! — In 
der letzten Zeit sind in dem deutschen Philologenblatt eine 
Reihe von Artikeln erschienen, welche die kulturkundlichen 
Forderungen von verschiedenen Punkten aus beleuchten. In 
diesem Zusammenhang kann ich schnurstracks auf die vorziig- 
lichen Darlegungen von Karl Beyer  verweisen vom 21. April: 
„Methoden und Sachwerte des Deutschunterrichts. “ Beyer unter- 
sucht die Stufen des Wissens vom wirklichen Erkennen bis zum 
vorgetauschten Wissen und kommt zu dem Ergebnis, dali es 
sich auf den Schulen nur um ein kulturkundliches Wissen im 
Sinne der Aneignung fremder Erkenntnisse handeln kann und 
nie, oder hOchst selten, um wirklich selbsttatiges Erkennen.

Dies selbstandige Erkennen, oder besser gesagt, die M8g- 
lichkeit des Erkennens, ist vorhanden, solange der Schiller im 
Erlebnis der einzelnen Kunstschopfung oder im Durchdenken 
des einzelnen Schriftwerkes verharrt. Sobald dies aber ais 
Dokument der fremden Geistesart erkannt, also in einen grollen 
kulturellen Zusammenhang gestellt werden soli, den er gar nicht 
oder nur ungeniigend kennt, ist der Schiller angewiesen auf 
die Autoritat des Lehrers. Man iiberschaue doch einmal, wie 
wenig man, ganz abgesehen von der Vorarbeit zum sprach-
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lichen und inhaltlichen Versttadnis, schon der uns verbleibenden 
Zeit wegen lesen kann; man bedenke auch, wie schnell gerade 
der geistige Ertrag einer Lektiire wieder verblafit und sich mit 
anderen Dingen vermischt. Woher sollen dem Schiller die 
vielen einzelnen Kenntnisse kommen, auf denen er die Er- 
kenntnis ihres kulturellen Zusammenhanges aufbauen kOnnte? 
Zumal gerade dies Erkennen geistig-kultureller Zusammenhange 
zu den schwierigsten Aufgaben des nachschaffenden Denkens 
gehort. Man sollte doch auch der Universitat und dem ganzen 
langen Leben dariiber hinaus etwas zu tun iibrig lassen. Wir 
selbst stehen doch noch mitten in dieser Entwieklung zu soleher 
Erkenntnisfahigkeit drinnen, und es sind doch auch fur uns 
die Friichte, die zu allerhOchst hangen. Wir wissen, wieviel 
ailgemein menschliche Lebenserfahrung, wieviel Miihe, Sorgfalt 
und allseitige Wachsamkeit im Denken es erfordert, etwas auch 
nur einigermafien Hinliingliches iiber die Charakterstruktur eines 
fremden Volkes auszusagen. Nach meiner Erfahrung ist es eine 
ausgemachte Tatsache, dafi die Wesensstruktur des fremden 
Geistes in kulturpsychologischem Sinne ais ein Bethtigungsfeld 
fur sełbsttniiges Erkennen, also ais Arbeitsgebiet in der Schule 
nicht in Frage kommt; auch schon deshalb nicht, weil der Er- 
lebnisumfang des Schiilers im Verhaltnis zu der hierzu erforder- 
liehen Weite und Vielseitigkeit der Erfahrungen viel zu klein 
ist. Der Schiller wird immer wieder selbst fiihlen, dafi er von 
sich aus nicht viel Stichhaltiges zur Sache iiufiern kann und 
wird daher seine Weisheit vom Lehrer oder aus Biichern beziehen.

Damit steckten wir mitten in der Gefahr der Halbbildung, 
und wir steuerten, wie Karl Bcyer sagt, jenem Typus zu, der 
Redensarten fur Leistungen, und Phrasen fur Wahrheit h&lt. 
Wie ist soleher Gefahr zu begegnen? Mit aller Energie. Wir 
konnen dem jungen Mensehen gar nichts Besseres beibringen 
ais die Erkenntnis, dafi er noch liingst nicht fertig und dafi 
man nicht gebildet ist, wenn man sich anderer Leute Federn 
an den Hut steckt.

Wodureh aber ist ihr zu begegnen? Indem wir den Ziel- 
und Richtungspunkt weit nach drauOen, weit aufierhalb der 
Schule verlegen und nicht mehr von Forderungen, sondern ganz 
bescheiden von kulturkundlicher Richtung sprechen. Dadurch, 
dafi wir dessen ehrlich bewufit bleiben, dafi die in der Prima 
etwa beginnende geistige Entwieklung doch nur ein ganz kleines 
Stiickchen Ansatz ist, ein schmaler und schwankender Steg.



Auf der Oberstufe kommt man immer wieder vor eine 
deutliche Seheidung der Fahigkeiten: die Fahigkeit zur Leistung 
und die Fahigkeit zur Aufnahme von Anregungen. Die Be- 
obaehtung dieser reinlichen Seheidung ist eine der wichtigsten 
Aufgaben im Unterricht der Oberklassen. Wer immer gleieh, 
oder dooh reeht bald, einheimsen will, was er soeben gesiit hat, 
erntet meist Worte und Wind, Dagegen soli man den Schiiler 
anhalten, alles zu leisten, was er selbst leisten kann. Achtung 
soli er bekommen vor der Schwere und Wiirde solcher geistiger 
Arbeit, damit er beseheiden bleibe vor dem, was er noeh nicht 
versteht, ehrlieh und wahr vor sieh selbst und vor seiner Auf- 
gabe, aber aueh wachsam und allzeit gescharften Auges, Prob- 
leme zu erblieken. Wonn wir ihn zu dieser Klarheit und Wahr- 
haftigkeit seinem eigenen Vermogen gegeniiber erziehen, dann 
tun wir alles, was man von uns erwarten kann.

Was verbleibt nun aber nach alledem? — Und so bleibt denn 
doch trotz aller Einschrankung und notwendigen Erganzungen, 
trotz aller Gefahren, die in der Einseitigkeit und Uberspannung 
des kulturpsychologischen Prinzips, im Ubermafi des Gewollten, 
liegen, ein iiberaus wertvoller Antrieb bestehen: die Auswahl 
des Lehrstoffes nach seinem geistigen Bildungswert, der Zu- 
sammenhalt zu einem geschlossenen Bildungsplan und der yolle 
Einsatz einer nach ihrer eigenen Art sich entscheidenden Per- 
sonlichkeit dafiir, des Schiilers Blick zu lenken auf ein freilich 
weit jenseits der Schule liegendes Ziel: die allmahlich fort- 
schreitende Erkenntnis der geistigen Eigenart des fremden 
Volkes, mit dem uns das Schicksal so oder so immer wieder 
in Bertihrung bringen wird.

Lubeck. W. Schwabe.
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GEDANKEN UBER ZWEI AUFGABEN DER FREMD- 
SPRACHLICHEN BILDUNGSARBEIT: „DAS EIGENRECHT 
DES WERKS“ UND „DAS GESAMTBILD EINER ZEIT“.

Von verschiedenen Seiten erttrat heute der Ruf nach dem 
„Eigenrecht des Werks“. Dem Werk solle unser Bemiihen 
gelten, dem G e s c h a f f e n e n ,  nicht aber dem S c h O p f e r ,  
sei es des Einzelwerks, sei es einer Gesamtheit von Werken ais 
Ausdrucks einer Gesamtseele. Und dieser Ruf nach dem Eigen
recht des Werks will eine Ordnung wiederherstellen, die gęstort 
ist — von der Kulturkunde.



Eduard Schon in Hamburg. 359

Gewifi hat sich die praktische kulturkundliche Arbeit der 
letzten Zeit vorwiegend der Herstellung von Lesebtłcbern tmd 
Leseheften zugewandt. Aber das darf niemanden zu der irrigen 
Ansicht verleiten, ais sei das nun der Inbegriif der neuen kultur- 
kundlichen Arbeit: die festen Formen der literarischen Kunst- 
werke aufzulOsen und aus lauter herausgebrochenen, abge- 
splitterten Bruchstiieken eine neue Sinneinheit zusammenzustiicken.

Kulturkunde wird eine ibrer Hauptaufgaben darin erblicken, 
das fremdsprachliche Schriftwerk dem Yerstiindnis der Schiiler zu 
erschliefien. Ich meine sogar: erst die kulturkundliche Auslegung 
wird dem Werk sein volles Eigenrecbt siehern, indem erst sie 
seine Eigenart vo!lig zu ergriinden tracbtet. Sie wird niebt 
etwa darauf verzichten, Eigenwert und Eigenbedeutung des 
Werks zu erkennen; sie wird selbstverstandlich seiner Formen- 
schonheit gerecbt zu werden, seine Gedankentiefe zu durch 
loten suchen.

Wie kann das am besten geschehen? Indem das Werk 
aus dem Geist heraus begriffen wird, der es schuf. Nehmen 
wir Corneilies Cid ais ein Beispiel! Fur dieses unendlich oit 
an hOheren Schulen gelesene Werk sind meines Eraehtens die 
allermeisten Voraussetzungen des Verstlindnisses durch deutsehe 
Schiller noch zu sehaffen. Und eine doppelte Grundlegung 
scheint mir nOtig: eine kulturgeschichtliche und eine kultur- 
psychologische. Es ist das Kunstwerk des Cid verstandlich zu 
machen: ais Ausdruek des Łranzdsischen Klassizismus und ais 
Ausdruck des Franzosentums iiberhaupt.

Diese harten Menschen des Cid, dieser Fanatiker der Ehre, 
Rodrigo, diese unweiblich feste und yerniinftige Chimbne sind 
ais Kinder einer harten Zeit zu zeigen. Es ist die Zeit kurz 
nach den religiiisen Biirgerwirren. Manner wie der Kardinal 
Retz, La Rochefoucauld, Frauen wie die Madame de Rambouillet, 
Madame de Sablć sind Typen dieser Zeit, die frei von Empfindelei 
und Traumerei, in voller Tatenkrait ihre mannlich ieste Art enthiillt. 
Lanson hat in seinem Buch iiber Corneille (Sammlung: Grands 
Ecrivainś) ausgeiiihrt, wie in Corneilies groCen Dramen sich die Zeit 
spiegelt, der er angehbrt, freilich nicht in male^chen Einzel- 
heiten, aber in dem Erfiilltsein mit dem grofien Geschehen des 
politischen und staatlichen Lebens. Man wird in der Schule 
nicht die Zeit haben, allzuweit hier auszugreifen, aber es sich 
doeh nicht entgehen lassen, den Helden Corneilies ais die 
Uberhbhung eines Menschentyps zu zeigen, zu dem alle Aniagen



schon in der Zeit vorhanden waren. Wenn am SchluiS des Cid 
der Konig durch sein Eingreifen die Lagę entwirrt, so ist er 
damit nicht der deus ex machina geworden, es ist vielmehr 
ilber die Konfiikte der Personen die Staatsgewalt ais hOhere 
Instanz errichtet. Das ist ganz im Sinne der Zeit politisch und 
staatlich gedacht und nicht ais beąuemer Biihnentrick zu bewerten. 
Und wenn die Iniantin im Cid auf den geliebten Rodrigo ver- 
ziehten mufi, so wird das in seiner Bedeutung erst voll gewiirdigt, 
wenn man auf die strengen Gesellschaftskonventionen des 
17. Jahrhunderts, die sorgsam Kastę von Kastę scheiden, hin; 
weisen kann. Sonst erscheint leicht, wie Lanson sagt, ais 
Theatermaschinerie, was sehr ernst und wichtig genommen 
wurde. «Au dix-septibme sibcle rien ne dispensait d ’etre n<5.»

Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich ais den Vor- 
herrschenden Eindruck, den eine nicht kulturgeschichtlieh und 
kulturpsychologisch aufgebaute Cidlektiire auf unsere Schiiler 
macht, kiihle Gleichgiiltigkeitbezeichne. Das kommt vor allem daher, 
dafi die Kunstform der franzosischen klassischen TragOdie unsere 
Schiller fremdartig anmutet. Auch hier kann nur ein Hinein- 
stellen des Cid in Lebens- und Kunststil des franzosischen 
Klassizismus dem Versthndnis des Werks entgegenftihren. Der 
deutsche Schiiler ist durch seine deutsche wie seine englische 
Schullektiire und vor allem natiirlich durch seine deutsche Art 
gehindert, sich der Dampfung und der Beherrschtheit des 
klassischen Kunststiles offen innerlieh hinzugeben. Wo er 
Leidenschaften sieht, erwartet er, leidenschaftliche Sprache zu 
hOren. Wo Gewaltiges geschieht, will er erschiittert werden. 
Im Cid meint er trotz einzelner ihn packender Szenen das wirk- 
liche Leben zu matten Reflexionen verblafit, die farbige, auf- 
regende Fiille der Dinge zu einformig stilisiert wiederzufinden. 
Es gehOrt schon eine sorgsame Vorbereitung dazu, hier einen 
Grund fiir das Verstiindnis zu legen. Sie ist aber moglich, und 
etwa im AnschluC an Taine (Origines de la France eontemporaine, 
Essais de critiąue et d’histoire, Philosophie de l’art) kann tiber 
das Lebensideal der franzosischen Aristokratie des 17. Jahr
hunderts, tiber den Typ des honnete homme, iiber die bienseance, 
iiber die Sprachpflege der Zeit, iiber den zentralisierten Ordnungs- 
staat, iiber die hOfischen Umgangsformen in Versailles, iiber die 
franzosischen Giirten ais vernunftgeb&ndigte Natur und iiber 
die Poetik Boileaus ais vernunftgeregeltes Gesetzbuch der 
klassischenDichtkunstjedenfallssovielzusammengetragen werden,
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dafi der Schiller begreift, dafi Ordnung, Klarheit, Verniinftig- 
keit, Beherrschtheit Lebensideale des klassischen franzdsischen 
Menschen und also auchldeale der klassischen franzosischen Kunst 
sind. Und wenn er dann sieht, dafi Rodrigo seinen Gegner 
nicht auf der offenen Biihne ersticht, dafi von dem grofien 
Heldenkampf des Cid gegen die Mauren nur ein wohllautender 
Bericht verblieben ist, dafi die Menschen auch in Leidenschaft 
wohlgesetzte Reden halten, dafi sie nicht schwanken und nicht 
irre werden an dem geraden Weg, den ein iiberstarker Wille 
ihnen weist, dann wird er das alles in Zusammenhang bringen 
mit all den Shnlichen AuBerungen klassischen Lebensgefiihls 
und klassischen Kunstauifassens, die er kennen gelemt hat, 
wird denken an die hoiischen Aristokraten und gepflegten Salon- 
menschen, an den klassischen Zivilisations- und Ordnungsgeist, 
an eine Lebensfiihrung, die stets zuchtvoll und beherrscht er- 
scheinen mufite.

Sollte es moglich sein, den franzosischen Cid mit seiner 
spanischen Quelle durch Schiller vergleichen zu lassen, was ich 
nicht ermessen kann, so mufite ein solcher Vergleich, wenn er 
nicht im Stofflichen steeken bleiben soli, zeigen, wie der spanische 
Cid franzOsisch wird, wie etwas ganz anderes dem klassischen 
Franzosen dichterischer Gegenstand wird, ais es dem Spanier 
war: ein innerer seelischer Konflikt, ein allgemein menschliches 
Problem, ein einziges, in sich gerundetes Geschehnis, und jedes 
•einzelne in diesem Dreierlei eng mit dem anderen verbunden, 
weil aus derselben grundlegenden Auffassung des Dramatischen 
erwachsen.

Es sind schwere Steine des Anstofies wegzuriiumen im Cid, 
soli der deutsche Schiller dem Werk innerlich nahe kommen. 
Ich denke an die hSchst befremdliche Dialektik der Liebe 
Rodrigos und Chimhnes. Doch glaube ich, Lansons feinfiihlige 
und klar sehende Erliiuterung der Liebesauffassung Corneilles 
macht es uns mbglich, auch in dieser Liebe ihre zeitbedingte 
Form zu sehen und sie dann besser zu wiirdigen. «Les vrais 
heros ont un amour d’une rare essence. Us connaissent ce 
qu’ils aiment pour le plus grand hien qu’ils puissent concevoir. 
L ’estime fait le fond de leur sentiment. — Le Cid suit en 
aimant Chimhne 1’idóe qu’il a de la perfeetion. On aime suivant 
que l’on connait . . .» Also Liebe ist nicht eine Schwiiche, 
eine Leidenschaft, die unterjocht, sondern die wahre Liebe 
griindet sich auf das Wissen um die Ybrzdge der Geliebten.
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Rodrigo hat den Vater Chirnónes getotet. Das maeht ihn aber 
in den Augen der Geliebten nieht hassenswert. Denn er hat 
nur die Sohnespflieht erfiillt. Hatte er es nieht getan, so hatte 
ihm etwas an der idealen Vollkommenheit des Ritters gefehlt, 
um deretwillen Chimhne ihn hochschatzt und auf die ihre Liebe 
sich stiitzt. Wir werden eine solche Liebeskasuistik leicht un- 
weiblich und ailzu verstandeskiihl iinden, aber wenn wir sie 
verstehen wollen, miissen wir sie hineinstellen in das Seelentum, 
aus dem sie stammt, das kornelianisehe und das klassisch fran- 
zosische, das dem genereux, dem eigentlieh klassischen Helden, 
die Maeht gibt, immer das zu tun, was seine aufgekl&rte Yer- 
nunit ihm aufgibt. Man wird nieht umhin konnen, in Corneilles 
dramatiseher Fassung der Liebe denselben Zug stoischer Grbfie 
zu sehen, welcher der ganzen Zeit zu eigen war.

So viel iiber das Zeitbedingte im Cid. Was ist nun das 
eigenartig FranzOsischo daran? Da w&re zun&ehst festzustellen, 
dali Rodrigo jene kecke, sehneidige Art besitzt, jenes stolz sich 
briistende Hochgeffihl, das die Franzosen in helles Entziieken 
versetzt. Sie spreehen gern in solchem Fali von „Panache", 
vom Symbol des wallenden Helmbusches. Corneilles Geist ist 
ein «esprit empanachć*. Schwung und Schmifi, dian und 
verve, gliihende Herzen haben es den Franzosen zu allen 
Zeiten angetan. Rodrigos jugendliches Feuer hat immer wieder 
Franzosenherzen entziindet. Sein Kampi fur Pflicht und Ehre 
erschien ais echt franzdsisehe Heldenart. Und ganz franzosisch 
wiederum: Held Rodrigo pragt so kecke, stolze eherneHeldenworte. 
Napoleon hat nieht nur die Marseillaise den grofiten General der 
Republik genannt, er hat auch von Corneille gesagt, dali Frank- 
reich wohl ihm einen Teil seiner schOnen Taten verdanke. 
Und Lanson nennt Corneille einen professeur d’dnergie. Der 
Sehuler muli also sehen, daO im „Cid“ der Franzose sich wieder- 
erkennt, dali er einen Zug seines Wesens in Jahrhunderte 
iiberdauernder PrUgung hier geformt sieht.

Wie bei jeder klassischen franzosischen Tragbdie, so muli 
man auch beim Cid auf die rhetorisehe Form des Dramas ein- 
gehen und auch hierin „das Franzbsische" zeigen. Im Cid 
wird wohl der Schiller selbst unterscheiden und Szenen voll 
Bewegtheit von solchen trennen, die ihm ais eine undramatische 
Deklamation vorkommen. Es bedarf wiederum allerlei kultur- 
historischer und kulturpsychologischer Voraussetzungen, wenn 
er franzOsisehe Rhetorik yerstehen will. So muli er etwas er-
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Sahren von der Freude romanischer Menschen, besonders aber 
klassiseh franzSsiseher Menschen, an gew&hlter, edler Rede, an 
ieierlieh rauschenden Alexandrinern. Er muB vor allem erkennen, 
dali es das Wesen der franzosischen klassischen TragSdie aus- 
macht, da!3 eine innere seelische Entwickelung yorgefiihrt wird, 
die zu einem dramatisehen Endziel hinfiihrt. Das Drama be- 
steht im seelischenKonflikt und dessen dnrchsichtigerAbwickelung, 
ist also ein stark den Verstand beschaitigender Vorgang; es 
besteht nicht in dem Erregen begleitender Gefiihlsspannungen, 
ist also nicht in erster Linie ein emotioneller Vorgang. Das 
stimmt nnn allerdings nicht ganz itir den Cid, es stimmt eben 
nicht fur jene Szenen, die der Schiller ais durch starkę Gefiihls- 
entladungen lebendig bewegt fiihlt. Aber es stimmt fiir die 
vielen anderen. Und da muli eben dem Schiller gezeigt werden, 
dali es franzosische Art ist, ein Drama so aufzubauen, daB er- 
kannt wird: wie arbeitet das Spiel der Gefiihle und Leiden- 
schaften, das Ineinander der dramatisehen Motive, um den 
Endeffekt herbeizuiiihren. Es ist also das franzosische Drama 
ein psychologisches Problem, an dem die Łosung interessiert. 
Es ist gerade das nicht, was der Schiller von ihm erwartet: 
Geschehnisse und ihre tief bewegenden Folgen. Diese tief 
bewegenden Folgen stdren das Gleichgewicht klassiseh zucht- 
yoller Menschen, wahrend das psychologische Spiel und sein 
unausweiehlicher Endeifekt in der ganzen Geschlossenheit seiner 
Abfolge und in der Kłarheit seiner Linienfiihrung eine Konzeption 
des Dramatisehen darstellen, die den verstandesklaren, psycho- 
logisch interessierten, das Maflyolle ais Tugend schatzenden 
Franzosen yerraten. Wiederum ist somit nOtig zu zeigen, daB 
im Cid, wie in der klassischen Tragodie, eine besondere Aus- 
pragung franzdsischen Geistes yorliegt. Wiederum wird man 
yom „Franzosischen” aus das einzelne Werk besser yerstehen.

Und schliefllich ist der Cid ja ein Werk dieses einen: 
Pierre Corneille. Auch vom Schopier aus will Kulturkunde 
das Geschaffene klaren. Nur hilft es uns gar nichts, den 
Schiilern das aufzutischen, was die Schulkommentatoren lang 
und breit aus seinem Lebenslauf erwahnen. «Rien dans 1'homme 
ne dócfele le genie, rien dans la vie ne promet l’oeuvre. — L’<Buvre 
subsiste a part de la vie, trfes dissemblable de 1’homme extśrieur, 
pur produit d ’une interne et inexplicable nócessitó* — sagt 
Lanson von Corneille. Man kann, denke ich, gar keinen besseren 
W eg zum Werke hiniinden, ais den, welchen Diltheys groBe Er-

24*



klSrungskunst einschlug, don Weg vom kiinstlerischen Erlebnis 
zum Kunstwerk. Nur das formt der Ktinstler zum Kunstwerk, 
worin ihm des Lebens Sinn sich auszusprechen scheint, was 
ihm vom Leben bedeutsam geworden ist. Und was war das 
ftir Corneille? Das kann man nicht am Cid allein zeigen. Man 
wird mindestens den kiinstlerischen Gegenstand, das sujet, des 
Horace und einer anderen RomertragOdie daneben halten und 
dann die Schuler sehen lassen, dafi Corneille die klassische 
Tragbdie des Willens geschrieben hat. Darum nalnn er seine 
Stoffe aus der rbmischen Geschichte, entnahm den Spaniem 
ihren Helden, den Cid, den er zu „seinem" Helden machte, dem 
Helden des Willens. Diesem Sohn einer harten Zeit erschien 
der groCe Willensmensch ais der wiirdige Gegenstand der Kunst, 
ais das Bedeutsame im Leben. So sehe ihn der Schiller, und 
so stelle ihn der Lehrer dar, ehe er noch den Schuler die 
Lekturo des Cid beginnen Ul lit, wie iiberhaupt ein lEngerer 
Anlauf nOtig ist, bevor der Schuler in das Werk hineinspringen 
kann. Es ist eine sorgsame Bodenbereitung erforderlich, um 
das VerstSndnis eines Werkes wie des Cid auikeimen zu lassen.

So den Cid kulturkundlieh zu deuten, ist selbstverstSndlich 
noch lange nicht jedermanns Sache. Ehe sich die Massen der 
Lehrenden an solche Aufgaben wagen, miissen kulturkundlieh 
in diesem Sinne, d. h. lebens- und seelenkundlich kommentierte 
Schulausgaben vorliegen. Zu ihrer Herstellung wlire die Mit- 
arbeit der Universitatslehrer sehr erwiinscht. Auf dem Gebiet 
der klassischen Philologie hat, wie ich horę, die hilfreiche Hand 
der wissenschaftlichen Eorscher die Studien der hoheren Schulen 
vertiefen helfen. — Aber, um auf den Ausgangspunkt, das Eigen- 
recht des Werks, zuriickzukommen, das diirfte jetzt klar sein: 
das Werk, der Cid, kommt durch die kulturkundlieheBetrachtungs- 
weise ganz zu seinem Recht. Es wird nicht ausgepreCt, um 
die Struktur seines Schbpfers Corneille, oder die Artung der 
Zeit, des Volkstums, aus denen es stammt, zu zeigen. Um- 
gekehrt: erst vom Gesamtgeist aus wird das Werk erkannt. 
Dali wir allerdings audi die Aufgabe haben, einige entscheidende 
Merkmale des Gesamtgeistes, einiges flir den franzOsischen 
Mensclien Wesentliche unsern Schillera zu iiberliefern, daran 
halte ich fest.

Und nun noch einmal zuriick zum Eigenrecht des Werks. 
So in sich ruhend und „selig in ihm selbst“, wie Gegner der 
Kulturkunde vom Einzelwerk meinen, so aus sich heraus deut-
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har ist iiberhaupt kein Werk. Stellt man das Werk nicht hinein 
in kulturelle Zusammenhange, deutet man es nicht aus kultur- 
psychologisehen Voraussetzungen, so bleibt niehts anderes iibrig, 
ais es objektiv auszulegen nach den Merkmalen seiner Kunst- 
form, nach seinem Stil, nach seiner Gestalt, so gilt es Zusammen- 
hhnge herzustellen mit anderen Losungen gleicher Formproblemer 
mit Stiiformen, mit Gestaltformen. An unserem Beispiel hielie 
das: die Tragodie Corneilles ist zusammenzusehen mit der 
TragSdie Racines oder Hugos oder Shakespeares oder Sebillers. 
Die kiinstlerische Eigenart eines Werks von Corneille hebt sich 
durch dieses Vergleichen scharfer heraus. Denn so gewiC jedes 
Werk eigengesetzlich bestimmt ist, so wird doeh eben dieses 
Gesetz seiner Erscheinungsform nur dem sichtbar, der es in 
eine Reihe anderer Erscheinungsformen hineinstellen kann. Das 
einzelne aus dem einzelnen heraus erkiaren, heil.lt Verzicht 
leisten auf dasjenige Mittel, das Mafistabe fur ein Werten liefert: 
den Vergleich. Auch der Wert eines Werkes an sich wird nicht 
gewonnen durch die Betrachtung eines Werkes aus sich. So- 
weit ich ais Lehrer das beurteilen kann, ist die heutige wissen- 
schaStliche Literaturgeschichte entweder eine Geschichte der 
Ausdrucksformen des Geistes, oder sie ist eine Geschichte der 
sich immanent und objektiv entwickelnden Kunstiormen. Gegner 
der Kulturkunde aber tun so, ais ginge die Schule weder die eine 
noeh die andere wissenschaitliche Betrachtungsweise etwas an. 
Und so sehr man au£ der einen Seite darauf stolz ist, etwa 
neueste wissenschaftliche Syntax in die Schule einzufiihren, 
wie neue Schulgrammatiken beweisen, so latlt man ruhig den 
Abstand zwischen Grundsatzen der Literaturwissenschaft und 
Grundsatzen schulmatliger Sehriftstellerdeutung immer gro ber 
werden und meint immer noch, ein Werk spreche hinreichend 
fiir sich, wenn man nur iormale Schwierigkeiten beseitige und 
an Sacherklarungen nicht spare. Demgegeniiber rnochte ich 
kraftig betonen: Kulturkunde ist ein groCer und ernst zu 
nehmendcr Versuch, das fremde Schriftstellerwerk gerade das- 
jenige sagen zu lassen, was es wirklich meint. Dazu sollte mir 
ais Beispiel die Tragodie des Cid dienen. Sie meint ja gar nicht 
das, was wir zunachst aus ihr heraushbren. Was sie meint, 
werden wir erst erfahren, wenn wir zuriickgehen zu dem Seelen- 
tum, das in ihr Ausdruck gewann. Und das will Kulturkunde 
versuehen. Sie ist ein Streben nach wissenschaftlicher Ver- 
tieiung unserer Unterrichtsarbeit; sie verdient ais solches weit



mehr Beachtung, ais ihr gerade in den Kreisen zuteil wurde, 
die sonst der Durchdringung des Unterriclits mit wissenscbaft- 
lichem Geiste so oft das Wort reden.
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Ein zweiter Aufgabenkreis tut sieh der kulturkundlichen 
Arbeit auf, auch dieser bisher noch nicht ernsthait und griind- 
lieb durchdacht und erprobt. Es ist das Gebiet der Kultur- 
kreise. Hier gilt es, Gesamtbilder einer Zeit zu entwerfen, 
einen Querschnitt durch eine Gesamtlage einer Epoche zu legen, 
so etwa durch die klassische Zeit, die Zeit der Aufklhrung, der 
franzosischen Bevolution, das btirgerliche Zeitalter des 19. Jahr- 
hunderts. Wenn wir auch noch kaum nennenswerte Versuche 
einer soichen Rundschau einer Zeitlage haben, so ist doch die 
ideale Forderung ais solche nicht ernstlich bestritten. Fraglich 
ist nur, was in eine derartige Gesamtbetrachtung hineingehort. 
Und da scheint mir: die Kunst ais Ausdruck des Zeitgefiihls 
wird zu Unrecht abgewehrt und ohne Not die Beschrankung 
auf die Wortkunst gesucht. GewiB wird das literarische Denkmal 
der Wortkunst das Kernstiick der Studien bleiben, aber Malerei, 
Architektur, besonders auch Kunsttheorie, da sie in das Lite
rarische einschlSgt, werden bestatigen, vertiefen und sinnfailig 
machen, was in der Literatur an Erkcnntnis gewonnen ist. 
Derselbe Geist erscheint in einem anderen Medium anders ge- 
brochen, aber es ist derselbe Gesamtgeist, der allen AuBerungen 
einer Epoche die eine gleiche Markę aufprligt. Dali alle Ob- 
jektiyationen eines Gesamtgeistes ein GeprHge tragen, das soli 
der Schiller nicht blofi glauben, weil es sein Lehrer sagt, 
das soli er sehen.

Wir lesen bei allen Historikern, in jeder franzosischen 
Literaturgeschichte, dati die franzOsische Kultur des 17. Jahr- 
hunderts, vielleicht in manchem schon Abstieg und beginnender 
Verfall, aber in der inneren Geschlossenheit und Einheitlichkeit 
ihrer Gesamterscheinung ein in der Geschichte selten gebotenes 
Schauspieł ohnegleichen sei. Warum soli die Schule nicht 
daran gehen, eine geschichtlich iiberaus wichtige AusprSgung 
franzosischen Geistes, die von Bedeutung fttr ganz Europa ge- 
worden ist, in ihren inneren Zusammenhangen, in einigen durch 
alle Lebensformen, wie Regierungsform, Institutionen, Literatur, 
Kunst hindurehgehenden Ziigen eingehender zu studieren, ais 
das bisher, wohl einfach infolge mangelnder schulmafiiger Auf- 
arbeitung passender Texte, mOglich war? Ich beschriinke mich
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darauf, in diesen Zeilen eine Parallele zwischen Kunst und 
Literatur zu ziehen.

In dem neuen Handbuch der Literatuncissenschaft, das 
Oskar Walzel mit hervorragenden Vertretern der modernen 
Literaturwissenschaft herausgibt, steht auf einer der Seiten, die 
von Corneille handeln und dereń Text Professor Neubert ge- 
schrieben hat, ein Bild von Poussin. Es ist die Wiedergabe 
des im Louvre liangenden „Urteil Salomos". Und darunter 
steht: „Poussins Gemalde zeigt den gleichen klassisch einfaehen 
und durchsichtigen Bau, wie ihn Corneilles Tragćidien besitzen.* 
In der Tat, Poussin hatte „den kornelianisehen Pinsel“. Und 
das kann nun aueh der Schiiler sehen, dali ein Geist beide 
Mhnner beseelt und dali es derselbe Geist ist, der aueh sonst 
diese Friihzeit des Klassizismus, die „heroische“ Zeit durch- 
dringt. Man sagę ihm, wie beider Mhnner Seelenheimat Rom 
war, wie Corneille seine Komertragodien schrieb, weil er nur 
in ihnen seiner aufs Heroische gehenden Neigung genug tun 
konnte, wie Poussin in Rom lebte, weil er nur hier unter den 
Triimmern der Antike die Inspiration antiker GrOfie land, die 
er brauchte. Poussin erfand die heroische Landschaft, wie 
Corneille Schopier der heroischen Tragodie wurde. Solehe 
Landschaften sehe der Schiiler, und er wird auBer der oben 
sehon genannten durchsichtig klaren und echt klassischen Geist 
bekundenden Komposition plastisch statuenhafte Gestalten in 
einer streng erhabenen Natur erkennen und wird vielleicht 
dahin gelangen, aueh Corneilles RSmergestalten Statuen ahnlich 
zu iinden. Und dali beider Kunst sich in ihrer Klarheit, Durch- 
sichtigkeit und Ordnung an den geklarten Geist wendet, und 
nicht die des Malers yornehmlich an die Sinne, die des Dra- 
matikers vorwiegend an die Phantasie, das wird der Schiiler 
wiederum ais Zeiehen des esprit classiąue aufzufassen haben. 
Und man wird da wohl aueh einmal eine weitere Perspektive 
auftun konnen, einen Seitenblick werfen auf das staatliche 
Leben, das in dem zentralisierten Ordnungsstaat sich eine durch- 
aus romische Staatsform zu geben im Begriff ist, 5 und einen 
weiteren Blick endlich auf die rbmische Substanz iiberhaupt 
in dem Franzosentum, wird zeigen, warum der „ romische “ 
Napoleon den „rbmischen" Corneille hochschhtzte, wie die fran- 
zbsische Revolution „rOmische" Republikanertugenden zu pflegen 
vermeinte, wie Montaigne und Montesąuieu auf ihre Art „Romer" 
waren, und auf die ihre wiederum ein Bossuet und ein Rousseau,



ja heute noch der in seiner Kunstform so klassische Anatole 
France das Lateinertum ais wertvollen Bestandteil franzOsischen 
Wesens des ofteren hervorgehoben hat.

Die Wortkunst und alle ihre Schwesterkiinste gehen in der 
klassischen Zeit den gleichen W eg, den Weg zur Zucht, zur 
hierarchischen Ordnung, zur einheitlichen groCen Stilform. Des 
grollen Konigs angestaunte Taten werden allen Kiinsten der 
einzig wiirdige Gegenstand. Alle Kunstiibung ruht auf Rftsonne- 
ment, alle Kunst ist feierlich yornehm, ist hofisch offiziell. Die 
grofie Literatur ist freilich mehr ais dieses, sie bat tiberzeitlichen 
Wert, Jahrhunderte iiberdauernde Giiltigkeit, aber sie ist 
audi Hofkunst. Und dieses Letztere, das Zeitbedingte an ihr, 
wird natiirlieh durcb den Vergleich mit den Sehwesterkunsten 
klarer zum Ausdruck kommen. Ich greife einiges heraus, was 
man den Schillera zeigen kOnnte. Da ist etwa das Allegorische. 
Wenn Boileau den Sturm „Neptun im Zorn“ nennt, wenn bei 
den Dichtern die antike Mythologie herhalten muB, alle mOglichen 
Zeitereignisse zu poetisieren, dann wird der Schiller dahin zu 
bringen sein, den Zeitgeschmack daran zu erkennen. Man zeige 
ihm nur einige der unzhhligen allegorischenLobhudeleien auf den 
KOnig, z. B. Le Bruns Bilder aus der Spiegelgalerie in Yersailles, 
«La Franche-Comte conąuise par Louis XIV», (im Vordergrunde 
Ludwig in rdmischer Tracht, hinten Herkules mit der Keule, der 
spanische LOwe, der deutsehe Adler) oder «La Preóminence de 
la France reconnue par l ’Espagne» (der besiegte spanische Lowe 
kauert kliiglich geduckt zu Ludwigs Fiifien). Der Schiller, der 
die antikisierenden Stilformen der franzOsischen Klassiker richtig 
einschiitzen soli, muli das Antikisieren ais allgemeine Tendenz 
der Zeit, die selbst die Modę erfaBte, erkennen. — Oder 
denken wir an den Bedeprunk eines Bossuet, an seine gewaltig 
hinrollenden Satzwellen. Wird der feierlich majestatische Stil 
dieser Rhetorik nicht eher fafibar, wenn wir das Bild eines 
prunkvollen Leichenbegllngnisses in der Notre-Dame-Kirche 
sehen (Bild in Walzels Handbuch der Literaturańssenschaft oder 
in der Hisłoire illustrće de la litterature franęaise von Abry, Audic, 
Crouzet) oder die majestatischen Draperien auf dem grofien 
Bilde Ludwigs in ganzer Figur, das Rigaud malte? Bossuets 
Redeprunk paBt zur pompOsen Feierlichkeit der Kirche und 
entspricht der Neigung der Zeit, die auf das Grofiartige, Re- 
prilsentierende geht. — Die strenge Stilform der klassischen 
Tragbdie, ihre edle, erlesene Sprache, ihre ruhevolle Haltung
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wird der Sehtiłer eher begreifen, wenn man ihn nach dem 
Versailles Ludwigs des Vierzehnten versetzt. Ein Stieh von 
Le Pautre, der eine Aleesteauffiihrung Lullis in dem Marmorhof 
des Versailler Scblosses darstellt, wird den Schiilern mit einem 
Schlage klar machen, dali auf dieser Szene vor diesen Horern 
jede andere Kunstform ais die klassische unpassend gewesen 
wftre. Und man braucht ihm nur einmal vorlesen, was Taine 
uber die Versailler GSrten ais kbnigliche Salons im Freien 
sagt, oder Bilder vom alten und neuen Versailles zu zeigen 
mit den stilisierten Formen der Giirten, den Wandsehirmen aus 
Laub, den mathematiscben Figuren der Hecken, den Marmor- 
statuen, Wasserkiinsten, Durchblicken und all den oit ge- 
schilderten Einzelheiten der Le Nótreschen Gartenkunst, um 
ihm begreiflich zu machen, dali derselbe esprit classiąue, 
der so stark und hart in die Natur eingrifi und ihr seine 
verstandesklaren Formen aufzwang, eine Tragodie schaifen 
konnte, in der das wirkliche Leben in ebenso starkem Eingriff 
stilisiert wurde zu einem hOchst kunstvollen Gebilde.

Die Kiinstler jeglicher Gattung offenbarten es an allem, was 
aus ihrem Geist und ihren Handen kam: hier wohnt der Konig 
und sein Iiof; dies ist fiir den KOnig und seine Umgebung. 
Das mogę der Schiller sehen, und dann wird er verstehen, dali 
auch die Dichter der Zeit den Gedanken nie aulier acht lielien: 
hier horen der Konig und sein Ho i zu. Und er wird sich dann 
nicht wundern, wenn er sieht, dafi der Wortkunst ganz ebenso 
wie den nichtredenden Kiinsten eine weitgehende Abneigung 
gemeinsam ist: gegen alles Gewohnliche und Schlichte und gegen 
alles Volkstiimliche und Mittelalterliche; und gemeinsam eine 
starkę Liebe: zur Antike, zum Feierlichen, zum Groliartigen, 
zum Yerstandesklaren, zur festen Ordnung und endgiiltigen 
Gliederung.

Der Schiiler hbrt diese Zeit die Glanzzeit des Absolutismus 
nennen. Von dem Glanz dieser Zeit und der unumschrankten 
Fiirstengewalt bekommt er eine viel anschaulichere Vorstellung, 
wenn er neben dem „lex una sub uno“ das „ars una sub uno“ 
walten sieht. Und da wird es dem Verstehen der Zeit sehr 
dienlich sein, wenn der Lehrer neben die Academie franęaise 
ihre Schwesterakademie stellt, die 1648 gegriindete Academie 
royale de peinture et de sculpture, die iiber ein Jahrhundert die 
Entwicklung der franzSsischen Kunst stark beeinilulit hat. Der 
Diktator im Reiche der Kunst war unter Ludwig XIV. Le



Brun, Direktor dieser Akademie und der groBe Organisator 
aller Hofkunst, der Regisseur alles Kunstlebens, der Dekorateur 
alles festlichen Gepriinges. Man muli einmal zeigen, wie durch 
ihn alle Kunst einheitlich geregelt, in die gleichen Bahnen 
gelenkt, zentral beherrscht und rationalisiert wird, wie er mit 
einem gewaltigen Stabe von Architekten, Malern, Zeichnern, 
Steehern, Dekorateuren, Juwelieren, Vergoldern, Handwerkem 
aller Art an einem Werke arbeitet: der Verherrlichung 
Ludwigs XIV. und einen Stil schafft: l’art Louis XIV. Dali 
wir im Zeitalter des Absolutismus sind, das leuchtet dem Schiller 
ein, wenn er sieht, dali auch die Kunst, sonst gewill gewohnt, 
nur der inneren Stimme des Kiinstlers zu gehorchen, nun den 
Winken eines HSchstkommandierenden folgt. Dali Klassi- 
zismus die Zeit strenger Autoritiit ist, nicht nur im staatlichen 
und biirgerlichen Leben, sondern auch im Bereich alles Geistigen, 
das kann eindringlich gezeigt werden an dem Wirken Le Bruns 
und der Academie royale de peinture et de sculpture. — Ganz 
nahe liegt wiederum ein Seitenblick: aui das religibse Leben 
der Zeit. Auch hier strenge Hierarchie, auch hier, selbst hier, 
in Fragen des Gewissens, des religiosen Głaubens, Ordnung, 
Einheit, Regelung von oben, Absolutismus. — Aber noch einmal 
zuriick zur Acadćmie royale. Sie hat nicht nur produktiv 
gewirkt, sie hat auch im theoretischen, programmatischen Sinn 
stSrksten Einflull ausgeiibt. Wir miissen sie darum in der 
Schule neben der Acadćmie franęaise und neben Boileau be- 
trachten. Und wie jene die Sprache regelte und sauberte, wie 
dieser der Diehtkunst Gesetze gab, so legte die Acadśmie royale 
die Asthetik des Kiinstlers fest. Das geschah in den confćrences. 
Und es ist sehr interessant zu sehen, wie die Kunsttheoretiker 
dem Theoretiker der Dichtung Boileau in so vielem ahneln, 
wie auch sie von drei Einheiten sprechen, wie auch sie die 
Natur „auswahlen“, wie sie die Antike sehen, (Laokoon ist ein 
„honnete homme“ , ein „homme de bien“) wie sie an ein „SchOnes 
an sich“ glauben und zu derselben Forderung des Mensch- 
lichen, d. h. des Allgemeingiiltigen, iiber Ort- und Zeitgebunden- 
heit ins Ewig Menschliche Ilineinragenden gelangen, dereń Er- 
fiillung ja eine der wesentlichen Ziige der klassischen Kunst 
ausmacht. Und eines darf solclier Betrachtung ais krOnendes 
SchluCstiick nicht fehlen: der Schiller muC sehen, dali Akademien 
zu Franzosen gehbren. Denn der Franzose liebt es, auch iiber 
die Kunst zu „rlisonnieren", und er braucht wie die feste Lebens-
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regel so auch die feste Kunstregel, etwas Endgiiltiges, Festes 
mit kanonischer Geltung. Es driingt ihn immer dazu, Klarheit 
iiber das Grundsatzliche zu suchen. Ais Lateiner strebt er 
stets nach der festen Form, dem rationell Geregelten, dem Um- 
grenzten, das den schweifenden Geist beruhigt, das allen Dingen 
ihre Stelle anweist und Ordnung stiftet. Dieses groCe Ordnung- 
stiften im 17. Jahrhundert, das nocb heute die Franzosen immer 
wieder mit Ehrfurcht und Sehnsucht in die klassische Zeit 
zuriickschauen lafit, das erkenne der Sehiiler in seiner ganzen, 
nicht leicht auszufiillenden Bedeutung.

Betraehten wir noch einmal klassische Literatur und ludo- 
yicische Hofkunst nebeneinander. Wir sahen: Neben der grofien, 
wahrhaft vorbildlichen klassischen Literatur steht eine kleine, 
innerlich unfreie, dekoratiye und verherrlichende Hofkunst. Und 
hier erhebt sich denn eine Frage von grundsatzlicher Bedeutung, 
eine Frage indessen, welche die wissenschaftliche Forschung 
mehr noch ais die Schulmethodik beschaftigt. Es ist der Gegen- 
satz in der Betrachtung der Kunst (auch der Wortkunst) ais 
eines Formproblems einerseits und eines Spiegels und Ausdrucks 
einer Zeit andererseits. Stellen wir die Kunst des grand 
sifecle in die Geschichte der Kunst, so wird sie ais bestellte 
Hof- und Reprasentationskunst leicht wiegen, sehen wir sie ais 
Ausdruck einer Zeit, neben den anderen Ausdrucksformen der- 
selben Zeit, so kann ihr lebenskundlich zeitdeutender Wert hoch 
angeschlagen werden. Fiir den neuphilologischen Unterrieht 
kommt meines Erachtens allein Kunst ais Ausdruck eines Zeit- 
gefiihls in Frage, die Betrachtung des Kunstwerks nach uberzeit- 
lichen, formalen Gesichtspunkten gehiirt in die Zeichenstunde oder 
in die Kunstgeschichtsstunde. Mit dieser Einschriinkung diirfte 
jenem in jiingster Zeit gemachten Einwand die Spitze abgebrochen 
sein, der, wenn er von der sehwer yerstandlichen Formensprache 
der Kunst spricht, auf die den Kenner und Fachmann be- 
schaftigenden Formprobleme der Kunst zielt. Kunst ais Zeit- 
spiegel dagegen ist yon je in geschiehtliche Betrachtungen ein' 
bezogen. Warum soli die Schule sie ausscheiden, wenn sie ein
mal versucht, die Physiognomie einer Zeit zu zeichnen? Wie 
das gemeint ist, diirfte aus meinen Ausfiihrungen ersichtlich 
sein. Ich Stelle zu ihnen noch einige erganzende Betrachtungen 
an den Schlufi. Die oft abgebildete Louvrefassade Perraults 
zeigt ein kiinstlerisches Bestreben des Architekten, das wir ais 
Ausdruck der Zeit bewerten wollen: das Streben ins Kolossale,
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ins Grandiose. Die gewaltige HOhe der Silulen, die Dehnung 
des Geb&udes in die Breite lassen an vornehme ReprSsentation 
denken. Die Fassade mufi vor allem den Eindruek des Grofl- 
artigen erwecken; ob sie zur Bestimmung und dem Zweck des 
Baus ais sein Sufierer Ausdruek pafit, ist weniger wichtig. Oder 
denken wir an die Paiaste, die Jules Hardouin Mansart in Ver- 
sailles errichtet, endlos ausgedehnte, gradlinig, einfOrmig, sich 
bis 580 Meter auseinanderschiebende Gebaude. Was sie in der 
Geschichte der Baukunst bedeuten, wollen und konnen wir nicht 
feststellen, dafi sie aber geeignet sind, die kOnigliche Majestat und 
das ganze Heer ihrer Hoftrabanten einem Schiller sinnfailig vor 
Augen zu fiihren, das lftfit sieh wohl schwer bestreiten. Sagen 
sie auch nichts aus iiber ewige Fragen der Kunst, so sagen sie 
genug iiber diese Zeit, in der der Konig sich so breit und 
wuehtig hinpflanzt, in der sein Hofstaat sol che Dimensionen an- 
nimmt, dali Taine sagen konnte, seit den Tagen der Casaren 
habe kein menschliches Wesen so viel Raum eingenommen.

Es diirfte wenig Zeiten geben, die sich zu einer Gesamt- 
betrachtung in der Schule so eignen wie das Zeitalter des 
iranzosischen Klassizismus, weil wenige so einheitlich und ge- 
schlossen vor unserem inneren Auge stehen. Dafi die Schule 
diese Aufgabe einer Zusammenschau bisher nur zaghaft und 
unsicher angefafit hat, hat seinen guten Grund in lauter schul- 
technischen Schwierigkeiten. Geeignete Texte und geeignete 
Bilder haben gefehlt; die Breite und die Fiille der Auigaben 
haben abgeschreckt. Kulturkunde wird hier, wie sonst, nicht 
nur neue Auigaben programmatisch und theoretisch entwickeln, 
sie wird auch das im Eahmen der Schule Erreichbare durch 
praktische Versuche zu erarbeiten suchen. Ich hoffe, etwa in 
Jahresfrist einen mit ein paar Mitarbeitern zusainmen aus- 
gearbeiteten Versueh einer Gesamtschau der klassischen Zeit. 
den Kollegen vorlegen zu kOnnen.

Hamburg. Eduard SchSn.

E. T. A. HOFFMANNS NACHRUHM.
Ein nachtragliches Gedenkblatt zum 150. Geburtstag 

(24. Januar 1926/1776).
Seit Georg Eliingers grundlegender Monographie von 1894, die 

eine mehr ais ein halbes Jahrhundert wahrende Generalpause be- 
endigte, ist mit der waehsenden Erkenntnis Hoffmanns auch der 
Darbietung der Worke grofiere Aufmerksamkeit zuteil geworden. 
Zwar die von Eduard Grisebach 1899 besorgte Hessesche Ausgabe
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ist nicht viel besser ais ihre in Deutschland seit der Reimerschen 
der „Ausgewahlten Werke“  von 1827/28 einander folgenden unzu- 
langijchen Vorgangerinnen — die schleohte Boxbergersche Gesamt- 
ausgabe der Werke in Iiempels Klassikern (1879/83) kann ebenso- 
wenig wie die drei (von Theodor Hosemann mit feinen Zeichnungen 
gesohmiickten) des jiingern Reimer von 1844/45, 1856 und 1871/73 
ais Fortschritt gegeniiber der mit Bedacht und Geschick zusammen- 
gestellten Baudrys (Paris) von 1840/41 gelten — aber die seit 1901 
•einsetzende uneriniidliche Forschertatigkeit Hans von Miillers bat 
einerseits das Materiał der Lebensgeschichte1) durch gewichtige 
Fundę und aufschlufireiche Fest stel lungen in ungeahnter Weise 
vermehrt — insbesondere sind seine wissenschaftlichen Ausgaben des 
Briefwechsels (1912) und der von ihmaulgespurten, zustandegebrachten 
und entzilferten (6) Tagebiicher (1915) unschatzbare Fundgruben 
gehaufter Schatze —, anderseits durch inusterhafte Einzelausgaben1 2) 
und merkwiirdige ZusammenstelIungen3) der kritischen Wiedergabe 
der Texte maBgebend vorgearbeitet. So ist denn seit 1907 eine 
monumentale historisch-kritische Ausgabe der Schriften im Gange, 
bisher sieben Bandę, die Carl Georg von Maafien mit umfanglichen 
Erlauterungen fast iiberfułlt, imd seit 1912 liegt, in vortrefflicher 
Textgestalt und mit erschopfender Knappheit erklart, eine schlichtere, 
die wir Georg Ellinger danken, ais die bis auf weiteres uniibertroffene 
vor4). Alles, was seither an sogenannten Gesamtausgaben boi un- 
beratenen Verlegern in verlockender Gestalt aufgetaucht ist: die 
,,Serapions-Ausgabe“  (14 Bandę) des Musikhistorikers und Mediziners 
Dr. Leopold Hirschberg (1922), die angoblich „kiinstlerische“ (zwolf 
Bandę) des eilfertig-schwatzhaften Literaten Walther Harich (1924) 
und die von einem Dr. Rudolf Frank fiir dieMunchner ,,Rosl-Klassiker“ 
zusammengeschusterten elf Bandę (1925) sind dilettantisch-unzu- 
langliche Untemebmungen, die zwei letztgenannten klagliche Mach- 
werke, die einander an Rat- und Geschmacklosigkeit und Fliichtig- 
keit der Reihenfolge nach iiberbieten; dazu stellen diese zwei kostlich 
ausgestatteten Monumentalausgaben unbefugte Ausboutungen und 
klagliche Vergeudungen von Hans von Miillers fiinfundzwanzig- 
jahriger gediegener Arbeitsleistung (an den Briefen und Tagebiichern) 
vor. Eine gute Auswahlausgabe der Hoffmannschen Hauptwerke 
gibt es nicht; ich selbst habe die acht grofien Marchen 1920—1924 
fiir denVolksvorband derBiicherfreunde textkritisch herausgegeben5 6 *)8) .

1) Das in erster Linie auf die Erinnerungen des jiingeren Th. G. 
vonHippel und J. E. Hitzigs Nachrichten (1823 und 1839) zuriickgeht.

2) Meister Floh (1908); Die Brautwahl (1910); die Marchen der
Serapionsbriider (1906; 2. Auilage 1921); Lebensansichten des Katers 
Murr (1916).

s) Das Kreislerbuch (1903); Zwolf Berlinische Geschichten (1921).
*) Ihre zweite (verbesserte und durch ein Register bereicherte) 

Auflage ist fertiggestellt, aber noch nicht veroffentlicht.
6) Eine kritische Einzelausgabe des „Goldnen Topfs“  ist von 

mir 1923 (Gesellschaft der Bibliophilen) besorgt worden; 1926, zum 
Hoffmann-Jubiliium, erscheint eine ebensolche Erneuerung des 
„Don Juan“  (Joh. Stauda, Augsburg).

6) Vgl. u. a. meine ausfiihrliche Erledigimg der Harichschen
Stiimperei im Literar. Handweiser vom Mai 1925 und die groBe 
Abhandlung D. Hans von Miillers „Die neueren Sammlungen von 
E. T. A. Hoffmanna Werken und Privataufzeichnungen“  in der 
Zeitschrift fiir Biicherfreunde vom Januar 1926.
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Die musikalischenSchopfungen allmahlich wieder ans Licht z u stellen, 
hat sich (seit 1922) Gustav Becking (bei Siegel in Leipzig) angelegen 
sein lassen; zwei geistvoll eingeleitete und sorgfaltig bearbeitete 
Bandę sind bereits verwirklicht. Die Handzeichnungen Hoffmanna 
erscheinen (in Faksimile-Lichtdruck) soeben im Propylaen-Verlag; 
Hans von Muller, der Herausgeber, hatte den Eigentiimer des iiber 
Franz Kugler und Paul Heyse aus J. E. Hitzigs NachlaB stammenden 
Schatzes, Walther Stef fen in Brandenburg an der Havel, dazu ver- 
mocht. Die herrlich ausgestattete und auf das genaueste erlauterte 
50 Stiicke umfassende Sammlung bietet aus dem Kuglerschen Album 
37 selbstandige Zeichnungen, 3 in Plozk nach den Vasenbildern der 
Hamiltonschen Sammlungen angefertigte Kopien (von Tischbeins 
Blattern) und 1 Schablonenzeichnung (zu Bamberger Dekorationen), 
ferner 9 von Hans von Muller beigebrachte Originalzeichmmgen 
aus dem Besitz der Weinhandlung J. C. Lutter (vormals Lutter 
& Wegner) in Berlin, dem belcannten Stammlokal Hoffmanns. (1921 
hatte Dr. Hirsehberg bei Kiepenheuer in Potsdam 28 von Hoffmann 
selbst veroffentlichte und 29 nach seinem Tod an verschiedenen 
Stellen zerstreute D rucke bekannter Zeichnungen wiederholt; auch 
C. G. von MaaBen will in seiner groBen Ausgabe allgemach „alle 
erreichbaren Zeichnungen" bringen.)

Von Wericen iiber Hoffmann sei neben der in Ellingers Gesamt- 
ausgabe enthaltenen ausfiihrlichen Lebensbeschreibung auf mein 
Buch ,,E. T. A. Hoffmann, Sein Werk aus seinem Leben dargestellt“ 
(Amalthea-Verlag 1923) hingewiesen, das die ernst zu nehmende 
Hoffmanntorschung (auBer Hans von Muller, Georg Ellinger und 
C. G. v. Maassen namentlich Johann Cerny, Gustav Roethe, Paul 
Hensel, Friedrich Holtze, Otto Pniower, Felix Hasselberg, Gustav 
Becking, Erwin Kroll, Friedrich Schnapp, Oskar Krenzer, Fritz 
Strich, Gottfried Fittbogen) durchaus mit hoher Anerkennung be- 
griifit hat. Ein wichtiges Spezialwerk ist Paul Siichers grofi angelegte 
Untersuchung «Les sources du merveilleux chez E. T. A. Hoffmann# 
(1912). Die Bibliographie Alfred Eosenbauers (in Goedeckes Grund- 
riB, Bd. VII) ist iiberholt, aber noch nicht iibertroffen.

Hoffmanns Bedeutung haben — auBer einigen tiefer blickenden 
Freunden und Bekannten wie Wetzel, Speyer, Brentano, Koreff u. a. — 
zuerst die „romantischen“  Franzosen, so Górard de Ńerval, Charles 
Nodier, Alfred de Musset, Champfleury, Balzac, insbosondere aber 
Baudelaire erfaflt. Dank Koreff, der Loewe-Weimars tlbersetzung 
anregte — es sind ihr zahlreiche gefolgt1), und das zeichnerische 
Genie Gavamis hat einige Gestalten des Dichters wahlverwandt ver- 
korpert — war derDichter der „Fantasiestucke" in Frankreich nicht 
nur beriihmt, sondem ais der zumal von den Kiinstlern bewunderte 
Vertreter des kunstlerischen ,,Au-delk“  geradezu zum franzosischen 
Autor geworden. In Deutschland hatten dem bei Lebzeiten iiberaus 
beliebten Verfasser anmutiger und spannender Almanach-Erzahlungen 
die dem ,,Gespenster-Hoffmann“  einiger unheimlicher Spukge- 
schichten miBgiinstigen Urteile Goethes, J. Grimms, Scotts, Tiecks, 
von Gervinus u. a. Eintrag getan; nur wenige von der Magie seiner 
eigentlichen Schopferpersóniichkeit gobannte Geister, wie Stifter, 
Hebbel, Robert Schumann, Richard Wagner, haben sich zu dem 
allmahlich Vergessenen bekannt. Yielleicht hat erst Jacąues Offen-

x) Vgl. Gustav Thurau. E. T. A. Hoffmanns Erzahlungen in 
Frankreich (1896), Marcel Breuillac, Hoffmann en France (1906/07), 
Dr. Ernst Hofmann, Hoffmann et la littśrature franęaise (1913).
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bachs phantastische Oper «Les contes d'Hoffmann#, die der frivol- 
beriickende Komponist des «second empire# am Abend seines Lebens 
zu Jules Barbiers aus Hoffmannschen Motiven geschickt zusammen- 
gestellten Textbuch schrieb und worin er sich in sehnsuchtig-siiB- 
schwellender Melodienfiille selbst iibertraf, den Dichter in den 1880er 
Jahren semen ahnungslosen Landsleuten wieder wenigstens auBerlich 
genahert. Urn die Jahrhundertwende war er, durch Ricarda Huehs 
Wiirdigung und Franz Bleis Paraphrasierung in Literaturkreisen eine 
die Neugierde fesselnde Entdeckung1). Der ,,bibliophile“  Snobbismus 
stiirzte sich alsbald auf den willkommenen Gegenstand zweifelhafter 
Wahlverwandtschaft. Die Auferstehung des Verschollenen vollzog 
sich bei bengalischer Beleuchtung. Die Hoffmann-Mode mufi seine 
kundigen Schatzer anwidern.

Versuchen wirs, sein Bild zu entwerfen. OstpreuBe derHerkunffc 
nach, aber von „siidlichem" Temperament, Kind einer gescheiterten 
Ehe, einer hinsiechenden Mutter, unter schrullenhaften Verwandten 
ohne eigentliche Zucht einsam erwachsen, mit scharfem BlicK, durch- 
dringendem Geist, tiefem musilialischen Sinn begabt, ais Wunder- 
kind am Fliigel von einem eigensinnig-grotesken Organisten gedrillt, 
vom Familienherkommen in die juristische Laufbahn gedrangt, ent- 
ledigt er sich, halbwegs flugge, aller beengenden Bandę, wirft sich, 
nach dem aufreibenden Sinnen- und Seelenabenteuer einer ehe- 
brecherisehen Liebe — sie ist im „Majorat" wundersam verklart — 
in ein wiistes Leben, arbeitet nichtsdestoweniger mit Anstrengung 
an seiner Feststellung im Richtorberuf und mit Hingebung in „den 
Kiinsten", schliefifc jugendlich eine Beąuemlichkeits- und Gewissens- 
ehe, wird in den polnischen Provinzen (Posen, Plozk, Warschau) 
hermngeworfen, endlich durch den ZuBammenbruch des Staates 
(1806) aus dem Geleise geschleudert, erkampft sich hungema eine 
,,Musikdirektor“ be(rauung am Bamberger Theater, wiirgt die De- 
miitigungen des Privatunterrichts, der unbefugten Gonnerschaft 
(C. F. Kunz), des Maschinisten und Dekorationsmalers, des Autor- 
Supplikanten, Not, Kummer und eine verzehrende Liebe zu einer 
kindlichen Schiilerin (Julia Marc) mit Lebens- und Todesveraehtung 
in sein Herz binab, schlagt sich durch Kriegsgefahr (Leipzig-Dresden 
1813/14) ais Komponist, Dirigent, Karikaturenzeichner, Musikkritiker 
und landet endlich, durch Freundeshilfe, im „Kafig“ , dem er zu 
enttauschender Kiinstlerfreiheit entronnen war, entfaltet ais Kammer- 
gerichtsrat und Erzahler eine fieberhafte Doppeltatigkeit, die, in 
Verbindung mit toller weinlustiger Nachtgeselligkeit, verheerenden 
Raubbau an seiner winzigen, nervosen Korperlichkeit bedeutet, und 
stirbt (1822), von einer Disziplinaruntersuchung verfolgt, 46 Jahre 
alt, an einer mit heldenmutiger Fassung ertragenen furchtbaren 
Krankheit (Riickenmarksdarre).

Sein Werk — seit 1809 immer entsehiedener auf das Schrifttum 
gerichtet — gipfelt in einer Reihe von marchenartigen Dichtungen, 
die eine grofiartige Selbstdarstellung, die Gestalt des Kapellmeisters 
Johannes Kreisler, in allerlei Anlaufen (Don Juan, Berganza, Kreis- 
leriana, Automate, Silvesternacht) begleitet, bis sie endlich zum 
magischen Spiegelbild der in die „Lobensanschauungen des Katers 
Murr“  eingestreuten „zufiilligen Mackulaturblatter" sich verdichtet.

„Ritter Gluck“  eroffnet die Galerie seltsamer Gestalten von

1) Vgl- auch meine Studie „E . T. A. Hoffmann" (Bd. VI der 
„Dichtung", Schuster & Loeffler, 1904) und meine Einleitung zur 
(ungoniigenden) Hesseschen Auswehl der Werke.
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Doppelgangern ihrer selbst, in dereń unerschopflicher Variierung 
der seinem eigenen Ich immer wieder fragend gegeniibertretende 
Dichter das Ratsel einer in den Spharen des UnbewuBten praexisten- 
ten Parallelerscheinung des „Wirklichen“  zur Antwort zwingen will.

Dieses Geheimnis, die Gegenwart eines Zeitlosen in der irdischen 
Verkorperung, ist das unendliche Thema seiner phantastischen 
Sehopfungen, ist zugleich die Seele seiner aus Bitterkeit und Wehmut 
aufstrahlenden und sich zu einer sanften Ironie verbreitenden humo- 
ristischen Spotterei. In Hoffmanns Marchen treten Personen auf, 
die sich ais etwas anders fuhlen, ais sie scheinen, und es bleibt unauf- 
geklart, bis wie weit sie sich mit einer ihnen gemafien Idealitat, in 
ihr bis zur SelbstentauBerung aufgehend, identifizieren (Ritter Gluck, 
Don Juan, Prinzessin Brambilla) oder ihrem „eigentlichen“ Wesen 
nach jene andere, sei es historische, sei es mythische Personlichkeit 
in ihrer derzeitigen beherbergen (der Goldschmied Leonhard und der 
alte Manasse in der ,,Brautwahl“ ; Prosper Alpanus und die Fee 
Rosabelverde in „Klein Zaches“ , der Arc.hivarius Lindhorst und die 
alte Liese im „Goldnen Topf“ , Peregrinus Tyfi, Alinę, Dortje El- 
werdink und George Pepusch, die zwei Magier im „Moister Floh“ , der 
alte Maler im ,,Artushof“ , Pathe Drosseimeier und sein Neffe in 
„Nufiknacker und Mausekonig usw.); manchmal sind es halb patho- 
logische, halb mystisch-visionare Selbstverdoppelungen (Medardus 
in den ,,Elixieren“ ), manchmal gespenstische Verwandlungen (Daper- 
tutto und Giulietta in der „Geschiohte vom verlomen Spiegelbild", 
Coppelius-Coppola im ,,Sandmann“ ), manchmal geradezu Zwillings- 
gestaltungen (,,Doppelganger“ ) oder Revenant-Empfindungen (Kreis- 
ler-Ettlinger), immer aber erweist sich die irdische Standflache ais 
irgendwie triigerisch, der Mensch ais der Spielball damonischer Ge- 
walten oder ais der Schiitzling weiser Machte, ja um sein Schicksal 
ringen einander feind.liche „Prinzipe". Das Kind aber und wer gleich 
diesem unbewufiten Liebling der Natur in einer hoheren Wirklichkeit, 
die ahnungsvoll aus seiner Sehnsucht spricht, sich daheimfiihlt, der 
mit reinem Jiinglingsherzen das hienieden unerreichbare Traumbild 
seligsterErfiillung gltiubigUmfangende, der Liebende und der Kunstler, 
sie segnet schon das Wunder ihres Wachtraums im unsichtbaren 
Kónigreich, mag um sie herum die Wildnis des Sichtbaren noch so 
drohend ihre dornigen Arme recken.

Das ist der tiefe Sinn von Hoffmanns Musikantentum. Wer diese 
herrlichen Klange nicht aus seinem Werk vernimmt, dem bleibt es 
— auch das ein bedeutsames Symbol seiner „zweideutigen" Kunst — 
ewig verschlossen, bleibt er selbst ein Argernis, der „Gespenster- 
Hoffrnann". Wer aber das Marchen von der „ewigen Heimat des 
Kunstlers" einmal erfafit hat, dem wird auch das Leben des Kammer- 
gerichtsrats Hoffmann, der eigentlieh Johannes Kreisler war, wunder- 
sam klar aufgehon, das Leben eines grofien Siegers im Kampf um 
die wahrbaftige, die innere Freiheit

W ien . R ichard  von  Schaukal.

ZUR AMERIKANISCHEN INTONATION.
H. Klinghardt hat hier (33, 121) eine Feststellung zur ameri- 

kanischen Intonation gebracht, der einiges beizufiigen ist. Sicher- 
lich sind die Sprecher, von denen da die Rede ist, bestrebt gewesen, 
einen bestimmten “ standard” einzuhalten, und der eine von ihnen 
stammt ja aus Harvard, das auch Schroer (Englische St. 59, 265) 
ais einen Kulturmittelpunkt im kleinen ansieht, von dem ausgehend
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eine sprachliehe Standardisićrung erfolgen kann. Immerhin aber 
sind mir eine Anzahl Zeugnisse untergekommen, die doch zu be- 
achten, sind.

DaB das englische “ Thank you” , das von Dienstboten usw. 
gebraucht wird, das D. Jones ais eigene Variante behandelt (EPh 
§ 297a) und etwa eine Quart (mir sehien es eher eine Quint) steigen 
lafit, oinem Amerikaner auff&llig scheint (Sinclair Lewis, Our 
Mr. Wrenn), ist eine wobl lediglich soziologisch begriindete Einzel- 
heit. Auf etwas weit charakteristischeres deutet folgende Stelle 
-aus Wells liin: “ Weil” , said the lady in grey, with that rising  in 
tonation o f hum orous conclusion  which is so distinctively American, 
“ those Druids have got him” . (The Secret Places of the Heart, 
T. 120.) Wenn Wells auch kein rechtes amerikanisch.es Englisch 
schreiben kann, wie H. L. Mencken (The American Language3, 168) 
hervorhebt, so kann er doch diese Eigentumlichkeit amerikanischer 
Intonation richtig beobachtet haben.

Ein Amerikaner selbst, der in allem und jedem bemiiht war, 
Englander zu werden, Henry James, schildert den Besuch eines 
jungen Madchens Adela boi einer alteren Damę, die ihren Vater 
heiraten will und die dem jungen Madehen etwas unfein, nicht den 
strengen gesellschaftlichen Begriffen entsprechend scheint: “ and 
she used intonations that Adela had never heard, as i f  she had been 
■an A ustra lian  or an A m erica n ”  (The Lesson of the Master, E. L. 85). 
Auf eine andere Eigentumlichkeit des Amerikanischen ais bei 
Wells deutet die folgende Stelle hin (es handelt sich um eine Damę, 
die fur ihre “ luncheon-party”  einen besonders interessanten Gast 
sucht und sich den Teufel ais Helfer herbeiwiinscht): “ Mr. Satan 
was shown in . . . he sat down near the tea-table opposite Mrs. 
Bergmann, holding his top-liat, which had a narrow mourning band 
round it, in his hand. “ I understand, madam,”  he spoke with an  
even A m erican  intonation, “ you wish to be supplied with a  guest 
who will make all other luncheon-parties look, so to speak, like 
thirty cents.”  (Maurice Baring, Half a Minute’s Silence, T. 132).

Wenden wir uns von diesen Zeugnissen von Romanschrift- 
stellem, die jedenfalls iiber eine spezifisch amerikanisehe Eigenheit 
des T on fa lles1) etwas aussagen wollen, zu anderen Zeugnissen, so 
werden auch von Grammatikern und Phonetikern Unterschiede 
des Tonfalles hervorgehoben.

“ It is notorious that the language spoken in the United States, 
in Australia, and in England, though it would in all cases be claiined 
by the speakers to be English (not French or German), is somewhat 
different—partly in vocabulary, partly in pronunciation, partly  in  
intonation, partly in accidence and syntax,”  sagt T. Nicklin in 
seinem etwas merkwiirdigem Buche “ The Sounds of Standard 
English” (Oxford 1920, p. 6). Auf dem Neuphilologentage 1924 
fragte ich Daniel Jones, ob er einenUnterschied zwischen englischem 
und amerikanischem Tonfall angeben konne. Seine Antwort war: 
■“ There are very striking differences between English and American 
intonation . . . they are markedly different, but I didn’t and couldn’t 
give any details’. Er deutete ein monotones Auf und Ab ais auf-

1) Intonation geht nach den Belegen des NED, die fur die 
Anwendung des Wortes in der Sprechsprache von 1791— 1873 
■reichen, lediglich auf die Tonhohenverhaltnisse und wird dort mit 
“ manner of utterance of the tones of the voice in speaking, modu- 
lation of the voice, accent” umschrieben.

Die Neueren Spraohen. Bd. XX XIV . IJ. 6. 25
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fallend an. Ergibiger ais diese im Hasten der Tagung notgedrungen 
nur kurze Bemerkung ist eine freundliche Auskunft Harold E. Pal- 
mers aus Tokio vom 18. Marz 1925: “ I agree absolutely with what 
you say eoncerning American Intonation. There is a difference o f  
dełails but not o f essentials1). The N o. 4 nucleus tonę exists, but 
in  a less marlced degree than in  England. It has approximately the 
sam e sem antic functions p lu s one morę, which I am so far unable to 
determine. I have heard it used as a vocative. An American friend, 
calling his wife, said “ Al '/'b erta !” where we should say “ A l\ berta !”  
I have noticed that English people when mimicJcing Am ericcm s make 
an extensive use of this tonę “ in the wrong place”  ( ( / '  Wall, i / '  yass, 
R/^guess I ’m an A'/'m urrican, from i / '  Gad’s own i / '  country . . . 
etc.), but Americans disown both the Intonation and the pronun- 
ciation, needless to say” .

Endlich hebt C. H. Grandgent, der schon in den Neueren 
Sprachen 2, 466/67 einige Eigenheiten der amerikanischen Into
nation2) behandelt hatte, in seinem neueren Werke “ Old and New: 
Sundry Papers” (Cambridge, Harvard University Press 1920, 
p. 122 ss.) den Unterschied der beiden Intonationen neuerdings 
nervor: “ In one respect all American dialects are surprisingly alike, 
and no less surprisingly differen t from  the speech o f the m other co u n try ; 
I  m ean in  in tonation  . . . Our utterance is slow and m onotonous, our 
variations in pitch are of sm ali com pass, we are greatly addicted to 
v ery  slight rising-fa lling-rising  in flections. We seem to be holding 
ourselves in. The Englishman, on the other hand, seems to be singing 
fullthroated.”  Grandgent betont, daB die kanadische, australische, 
und nach seinem Dafiirhalten auch die siidafrikanische Intonation 
des Englischen (vgl. die Stelle aus Henry James) der amerikanischen 
Intonationsart naher stehen ais der englischen und daB diese vier 
Typen in ihrer groBeren Einfachheit (vgl. die Stelle bei Maurice 
Baring) einen friiheren, weniger reich ausgebildeten Typus des Eng
lischen darstellen, “ from which the insular Britons, by concerted  
cesthetic endeavor, have departed” . Zu dem, was H. G. Wells her- 
vorhebt, gehort wohl das folgende: “ we New Englanders . . . are 
fondest of the double circumflex accent with a compass of less than 
half a tonę, which we often use at the end of a sentence, leaving an 
impression of mental reservation.”

Bei dem Grazor Vortrage eines Amerikaners vor einiger Zeit 
bestatigte Albert Eicbler meinen Eindruck, daB der Tonfall nicht 
von dem “ standard” Klinghardts abweiche. Ais ich denselben 
Sprecher im Gesprdch mit anderen und mir beobachtete, fielen mir 
Kleinigkeiten auf, ohne daB ich sie hatte festhalten konnen. Auf 
diese Schwierigkeit hat ja jetzt Karl Ettmayer (Neusprachliche 
Studien S. 9) wieder aufmerksam gemacht. Hier kann nur der Ex- 
perimentalphonetiker helfen; nun hat die Untersuchung der In
tonation im englischen Fragesatze einige Abweichungen ergeben, 
wie Rudolf Marąuardt in seinem Aufsatze Archiv 147, 50 ausfiihrt. 
„Die Sprecher aus A m erika (ein Professor aus Canada, aus U. S. A. 
ein Architekt, ein Akademiker und eine Lehrerin) gebrauchen da-

Ł) Hervorhebungen wie uberall von mir.
2) “ Averse to the exceedingly high pitch (with abrupt transi- 

tions from falsetto to bass) that is so characteristic of Englishmen . . .  
in America, the commonest inflections are the falling and the 
falling-rising.”
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gegen vorwiegend einen Typ (I und IV, d. i. steigend, bezw. stark 
steigend —  Satztonsilbe —  steigend oder eben), der von Klinghardt 
a. a. O. S. 67 ais deutscher Tonfall dem englischen gegeniiber- 
gestellt wird. Sollte sich im amerikanischen Fragetonfall deutscher 
EinfluB zeig'en?“

Ein Mozart konzert bleibt ein Mozartkonzert, auch wenn es durch 
reichere Verzierungen, Koloraturwerk in die hoheren Lagen hinein, 
etwas „geschont“ (ich will nicht sagen verschonert) wird. So scheint 
mir auch Klinghardt, wie das Vorstehende zeigt, in der Hauptsache 
Recht zu haben. Der amerikanische Tonfall ist im groBen und 
ganzen gleich dem englischen, oder noch besser gesagt, die Grund- 
satze der Tonfiihrung  sind dieselben. Zum mindesten gilt das fiir 
die Vortragssprache Gebildeter, also jene Sprache, die dem neu- 
sprachlichen Lehrer und der Schule maBgebend sein mufi. Wieweit 
aber gegeniiber den allgemeinen Eeststellungen unseres hoch- 
verdienten Intonationsforschers kleine Abweichungen oder grofiere 
Verschiedenheiten in der Alltagssprache desAmerikaners vorkommen, 
wieweit solche Abweichungen etwa durch fremde Grundlagen er- 
klarlich sein mogen, kann offenbar nur durch weitere, viel zahlreichere 
Beobachtungen und genauere Untersuchungen im Lande selbst 
ermittelt werden. Der Lehrer, der mit Amorikanern verkehren kann, 
wird wohl gut tun, ihren Tonfall nicht fur den “ standard” schlecht- 
weg zu halten. Ich meine, besonders der EinfluB der fremden Ein- 
wanderung auch im Tonfall w&re der Untersuchung wert, denn hier 
ist in Amerika die Tradition wohl auch sonst oft abgerissen, wie 
z. B. auch “ spelling pronunciations” , so die sehr merkwiirdige 
(6eimz) fiir “ Thames”  vorkommen, die auf ein solches AbreiBen 
englischer Sprachiiberlieferung hinzudeuten scheinen. Und da 
G. Panconcelli-Calzia (Italiano § 68) die Annaherung an einen 
‘tipo modello” in der Intonation fiir weit wichtiger halt ais in der 

Aussprache sonst1), so ware auch das der Untersuchung wert, ob 
etwa eine derartige Standardisierung driiben bewuBt geiibt wird 
oder unbewufit sich vollzieht.

Oraz. F ritz  K arpf.

ZUM GEDACHTNIS RICHARD ACKERMANNS.
Twilight and evening beli 

And after that the dark!
And may there be no sadness of farewell, 

When I embark.
„Es ist gemein; was lebt, muB sterben.“  Mit diesen Worten 

sucht Hamlets Mutter ihren Sohn iiber den Tod des Vaters hinweg- 
zutrosten; sie will ihn glauben machen, daB es sich hier um einen 
alłtaglichen Vorgang handelt. Doch, so wenig wie der jungę Danen- 
prinz, wollen wir diese billige Weisheit begreifen; in dem Augen- 
blick, wo ein Mensch die Augen fiir immer schlieBt, der uns nahe 
gestanden, wo einer nicht mehr unter uns weilen soli, der uns lieb 
war, kommt uns das Furchtbare, das Unerbittliche des Menschen- 
schicksals mit erschiitternder Klarheit zum BewuBtsein. Das unlos- 
bare Ratsel des Todes taucht vor unserem geistigen Auge auf.

') Ma se anche ąuesti tre ultimi fattori (timbro, durata, inten- 
sitk) si scosteranno dal tipo modello (Toscana), purche 1’acuitk si 
awicini a lui, il risultato e 1’effetto saranno di gran lungo migliori 
che nel caso di proporzioni eontrarie.

25*



380 Zum Gedachtnis Richard Ackermanns.

In diese Stimmung versetzte uns am 25. Marz 1925 der un- 
erwartete Heimgang Richard Ackermanns.

Seine Wiege stand am Main; er war geboren am 7. Februar 1858 
zu Lengfurt. Er widmete sich dem Studium der Neuphilologie an 
den Eniversitaten Miinchen und Erlangen. Zuerst an verschiedenen 
Anstalten tatig, wurde er 1915 Direktor des Realgymnasiums in 
Niirnberg. Nach siebenjahriger Tatigkeit ais Anstaltsleiter trat 
er in den wohlverdienten Ruhestand; doch sollte sein „otium cum 
dignitate ‘ kaum zwei Jahre wahren.

Kurz nach Ausbrucli des unseligen Weltkrieges starben die 
beiden hoffnungsvollen Sohne, der eine Altphilologe, der andere 
Neuphilologe, den Heldentod auf dem Felde der Ehre, ein furcht- 
barer Schlag fiir die Familie.

In eine schwere Zeit fiel der letzte Teil, der Hohepunkt von 
Ackermanns Schaffen. Viele gerade der besten Schiiler der oberen 
Klassen waren freiwillig eingeriickt; die Reihen der Schiiler lichteten 
sich bedenklich, ebenso wie die Zahl der Lehrer goringer wurde. 
Da auch zahlreiche Schiilervater an der Front standen, war die 
zuriickgebliebene Jugend zu sehr sich selbst uberlassen. So kam es, 
daC einzelno rasch bogeisterte und ebenso rasch verfiihrte jugendliehe 
Gemiiter den Gedankengangen der Umstiirzler ein williges Ohr 
lieben. Die unseligen Schiilerrate erschienen auf dem Plan, sie 
sprachen nur von don Rechten der Jugend, nicht von ihren Pflichten; 
der Unerzogene wollto den Erzogenen erziehen. In dieser Zeit des 
Garens und Brodelns, ais die Disziplin einer so groCen, in oinem 
Industriezentrum gelegenen Schule sich lockern wollto, da behielt 
der Verstorbene das Ruder fest in den Hiinden.

Zu rechten Deutschen wollte or die ihm anvertraute Jugend 
erziehen; er wurde nicht miide das hohe Łied des Deutschtums 
ertonen zu lassen. Schwer hat er mit uns allen den Zusammonbruch 
des Vaterlandes empfunden, aber nicht so schwer, dafi er des- 
wegen an der Zukunft Deutschlands verzagte. D er  Glaube stand 
bei ihm felsenfest: Deutschland wird und darf nicht untergehen.

Ackermann war ein echter Meister der Schule; er hatte seine 
Jungen in der Hand, und seine Jungen hatten das Gefiihl, dal! 
hinter dem Lehrer eine Personlichkeit stand. Den Charakter des 
heranwachsenden Geschlechtes zu bilden war ihm nicht minder 
wichtig ais die Vermittlung einer Summę von Kenntnissen. Seine 
Natur war aufrecht und gerade, keine Winkelzuge, kein Schwanken 
kennend. Wenn er etwas ais richtig erkannt hatte, bestand er 
energisch, um nicht zu sagon, hartnackig auf seino Durchfiihrung. 
Nie zeigte er sich kleinlich, nie engherzig, nie pedantisch, obwohl 
gerade im Lehrberuf die Gefahr der Pedanterie sehr nahe liegt; 
fiir das, was er vertrat, stand er stets mit der ganzen Kraft seines 
draufgangerischen Temperamentes ein.

Neben seiner Tatigkeit ais Leiter und Lehrer der Anstalt 
wirkte er am padagogischen Seminar, das seit, Jahren mit dem Real- 
und Reformgyrnnasium verbunden ist. Hier galt es die jungen 
Amtsgenossen in den praktischen Schulbetrieb einzufiihren. Seine 
reiche Erfahrung auf diesem Gebiet legte er nieder in dem Werk: 
„Das padagogisch-didaktische Seminar fiir Neuphilologen, eine 
Einfiihrung in die neusprachliche ITnterrichtspraxis, Leipzig 1913.“ 
Er war langj&hriger Vorsitzender des Pognesischen Blumenordens, 
eines literarischen Vereins, der auf eine fast 300jahrige Geschichte 
zuriickschaut. An Pfingsten 1922 leitete er die in Niirnberg statt- 
findende Tagung des Allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes.
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Endlich gehort Ackermann zu den wenigen, denen es gelungen 
ist, sich neben ihrer Tatigkeit ais Lehrer einen geachteten Namen 
in der Wissenschaft zu Yersehaffen1)- Sein Interesse galt haupt- 
sachlich zweien im Leben und Diohten gleich eigenartigen Person- 
lichkeiten, B yron  und S h elley : Byron, der Weltschmerzdichter und 
Freiheitskampfer, der sein Leben fur die griechische Revolution 
opferte, Shelley, der begeisterte Naturschilderer und abgesagte 
Feind jeder Art Tyrannei. Von beiden Dichtern besitzen wir eine 
Biographie aus Ackermanns Feder. 1890 erschien ,,Quellen zu  
Shelleys poetischen  W erken “ ; 1895/96 ,,Lucans P harsalia  in  den  
.Dichtungen Shelleys . Im Jahre 1900 veroffentlichte er eine Ausgabe 
von Shelleys E p ip sych id ion  und A donais. Wir verdanken ihm 
ferner die erste kritische Textausgabe des “  Prcm etheus U nbound”  
(1908). Die Byronausgabe Protheros behandelt er ausfiihrlich in 
den ,,E nglischen Studien“  (Bd. 30, S. 308); in der gleiehen Zeit- 
schrift (Bd. 32, S. 185ff.) auflert er sich iiber „L o rd  B yron s  Ver- 
lobung, E he und Scheidung“ . Im ,,Literaturblatt fur germanische 
und romanische Philologie11, sowie in anderen Fachschriften be- 
spricht er Neuerscheinungen, dio iiber die gleiehe Literaturperiode 
handeln. iSficht unerwahnt darf ich die vielen englischen, fran- 
zosischen und italienischen Schriftsteller lassen, die er fiir die 
Schule herausgab; er begriindete in Gemeinschaft mit Professor 
Middendorf die Buchnersche Sammlung neusprachlicher Klassiker. 
Ais er schon im Ruhestand lebte, gab er uns sein letztes Bandchen: 
“ P . B . Shelley, Select Poetry and Prose, Frankfurt a. M. 1924 
(Diesterweg)” ; diese Reformausgabe, die die wertvollsten Schop- 
fungen des gottbegnadeten englischen Lyrikers enthalt, ist wohl 
eine der boston Leistungen Ackermanns ais Interpret und Kommen- 
tator.

Mit dem Verewigten ist ein Mann dahingegangen, der viele 
treffliche Eigenschaften in seiner Person vereinigte, ein Lehrer, 
Anstaltsleiter und Gelehrter, auf dessen reiches Lebenswerk seine 
Fachgenossen mit Stolz blicken diirfen, eine Personlichkeit, iiber 
dereń Leben man Goethes Wort ais Motto schreiben mochte: „DaB 
ich gliicklich werde, ist nicht notig, wohl aber da!3 ich schaffe.“

Niirnberg. A ugust L eykau ff.

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

B riefe  non und an F riedrich  und D orolhea Schlegel, gesammelt und 
erlautert durch Josef Kornbr, VII u. 727 Seiten mit 14 Bild- 
beigabenund Faksimiles. Berlin, im Askanischen Verlag, 1926. 
Der stattliche Foliant enthalt eine iiberaus gediegene Gabe; 

er ist auch das wertvolle Ergebnis eines schier iiberwaltigenden 
FleiCes langer Arbeitsjahre des Herausgebers, der eine noch urn- 
fangreichere Ausgabe von Briefen von und an A. W. Schlegel fiir 
demnachst in Aussicht stellt. Hier liegen iiber 220 zumeist noch 
unveroffentlichte Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel 
vor, gefolgt von einem griindlichen Kommentar, welcher dabei in 
weiten Strecken fast noch eine Bibliographie des in Frage *

Ł) Die nachfolgenden Angaben iiber das gelehrte Schaffen 
Ackermanns verdanke ich der Liebenswiirdigkeit des Herrn Uni- 
versitatsprofessors Dr. Brotanek in Erlangen.
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stehenden Schrifttums der 20er und 30er Ja tire des 19. Jahr- 
hunderts ist, soweit es nach Interessen und Tendenzen in das 
Dreieck Wien—Miinchen—Rom fiillt. Die Briefe sind in vier groBe 
Gruppen geteilt: Lehr- und Wanderjahre —  vita activa — vita 
contemplativa — die Witwe Dorothea. Die beiden ersten Gruppen 
bringen nićht allzu viel wesentlich Neues zum wohlbekannten und 
liebevolI bearbeiteten Bild Friedrich Schlegels. Es ist im wesent- 
lichen literarische Geschaftskorrespondenz mit Verlegern und 
Personen, zu denen ein gedeihliches Verhaltnis vom unermiidlichen 
Arrangeur Friedrich Schlegel angebahnt oder fortgefiihrt werden 
sollte, also Dinge gewissermafion kaufmannisch-technischer Art, 
Betriebsamkeit, wie rnan sie auch aus dem friiher Veroffentlichten 
kennt, interessant durch Vielfaltigkeit und erstaunliche Uner- 
schopflichkeit an Kniffen und technischen, sozusagen literarisch- 
betriebstechnischen Einfallen. Die zwei letzten Teile sind ungleich 
interessanter. Denn sie fiihren in groBer Ausfiihrlichkeit hinter die 
Kulissen und in die Motive von Stromungen einer Epoche, die viel- 
leicht vielen unsympathisch, aber interessant und iiberhaupt noch 
wenig bekannt ist. Man hat friiher gern dazu geneigt, in einer be- 
ąuemen Nachfolge Hayma den alten Friedrich Schlegel kurz ab- 
zutun, vorrnutlich deshalb, weil er sich den (fur einen Mann seines 
Ranges begreiflichen) Luxus gestattete, etwas anders zu werden, 
ais wie man ihn (besonders in der Literaturgeschichtsschreibung 
der Nachfahren) gewohnt war und ihn haben wollte. Was nun hier 
in diesen beiden letzten Teilen an intimen, zarten Bewegungen des 
Geistes im Metternichschen Wien, im Miinchen Ludwiga I. und 
Ringseis’ und im Rom der Nazarener geboten wird, ist eine Summę 
von KultUrdokumenten hochsten Ranges, auch wenn es Schwatz- 
briefe sind, die an Philipp Veit nach Rom gehen oder zwischen der 
Witwe Dorothea und Caroline Pichler gewechselt werden. In diesen 
Dingen zeigt sich mancherlei in nucę, was bis zur Gegenwart wirk- 
sam ist, und der Reiz, der aus diesen auf einmal so frommen Briefen 
ausgeht, ist fremdartig aber groB. Spotter werden an diesen Briefen 
einen unzerstorbaren Wetzstein fiir ihre bosen Zungen finden, aber 
derjenige, der sich mit der eigentlichen und intimen Geschichte 
von der Entstehung des modernen Lebensgefiihls im 19. Jahrh. und 
dessen verschiedenartigen Provinzen und Exponenten beschaftigt, 
findet hier einen kaum ausschopfbaren Schatz. Das ganze Seelen- 
leben der Konvertitenkreise in Wien und Rom, die innerliche und 
faktische Lagę des Nazarenertums kommt hier zu Wort. Da finden 
sich Stimmungs- und Situationsberichte, die urspriinglich gar nicht 
ais solche gewollt waren, die aber dazu jetzt werden in der Un- 
befangenheit, mit der die Schreiber und Schreiberinnen ihre Zwecke, 
Hoffnungen und Absichten verdeutlichen oder verschleiero —  alles 
Dinge, wo die Forschung aus sehr begreiflichen Griinden noch ganz 
am Anfang steht und wo sie die schwere Aufgabe noch zu losen 
haben wird, die Tendenzen vom Tendenziosen so abzulosen, daB 
die Strukturzusammenhange und die Meinungen der verschiedenen 
Lager und Konfessionen klar werden, ohne zu moderner Polemik 
tappisch ausgebeutet zu werden. An reizenden und intimen Kabinett- 
stiickchen ist hier kein Mangel, und vor allem darf noch angemerkt 
werden, daB in diesen spaten Briefen Fr. Schlegels und gar erst 
seinor Witwe eine Mensehlichkeit zu Wort kommt, die man in 
hrem Wert und in ihrer Ehriichkeit bestreiten, aber die man nicht 
iwegleugnen kann; in vielem ein auch rein belletristisch entzuckender 
(Ibergang zwischen Empire und Biedermeier, zwischen Moses
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Mendelsohns Aufklarung, der jungen Romantik und der ewigen 
Stadt. Der Kommentar des Herausgebers ist, bei aller Ge- 
lehrsamkeit, sehr diskret und unauffallig, lafit aber kaum im Stich. 
Wenn eines erfreulich ist, so ist es der dankenswerte Mut des Verlags, 
der diese so ungemein anregende Ver6ffentlichung ermoglichte. 
Leider ist das Papier nicht nur ungleich in verschiedenen Schichten 
des Buches, sondern es ist auch schlecht, und dadurch wirkt der 
Band, an den so viel Miihe und Liebe gewendet wurde, aufierlich 
nicht ganz so gediegen, ais er nach seinem Inhalt verdiente.

K arlsruhe. A . v. Grolm an.

Franz Horch, D as Burgtheater unter H ein rich  L aube und A d olf  
W ilbrandt. Mit besonderer Beriicksichtigung der praktischen 
Seite ihrer Direktionsfiihrung und des Gesellschaftsstiickes. 
D eutsche K u ltur, Wissenschaftliche Arbeiten von der Universi- 
tat in Wien. Herausgegeben von W. Brecht und A. Dopsch. 
Wien, Ósterreichischer Bundesverlag, 1925. 163 S. 11 Abb.
Der jungę Autor, der fur seine Arbeit die seltene Verbindung 

wissenschaftlicher Ausbildung und biihnenteehnischer Erfahrung 
mitbringt, gibt auf der Grundlage umfassender Belesenheit einen 
ausfuhrlichen tlberblick iiber das Gesellschaftsstiick im Burg
theater. Die Thoaterpraxis bedarf seiner bereits vor Laube. Dann 
wird es von diesem Kenner seines Publikums und seiner Schauspieler 
eingebiirgt ais die beiden entsprechendste Gattung. Die Zu- 
schauerschaft — Geburtsadel und geistiges Patriziat, Hof und Biirger- 
tum, kein Trager besonderer Intelligenz, aber hoher innerer Kultur — 
wiinscht auf der Biihne moderna Pro bierne und die Gesellschafts- 
formen, in denen es sich und die eigenen Interessen wiederfindet. 
Diese Dramen sind zugleich Schauspielerstucke, an denen das Burg
theater seinen Stil hochstgesteigerter Theaterkultur ausbildet, 
wahrend die innige Wechselwirkung zwischen Darsteller und 
Publikmn, sich gleichfalls ais Eigenart unserer Biihne entwickelt. 
So wird das Burgtheater das erste deutsche Schauspielertheater. 
Hand in Hand damit geht der geschaftliche Erfolg. Fiir Wilbrandt. 
den ganz literarisch Eingestellten, von hochfliegenden Dichter- 
planen fiir die Veredelung des Theaters Beherrschten, bedeutet 
es eine gewisse Tragik, daB er seine hochste Auffiihrungsziffer mit 
dem „BLuttenbesitzer“  erreicht.

Der ais SchluBkapitel angehangte Spielplan unter Wilbrandt, 
gewissermaBen der Beleg zu den vorhergehenden Ausfiihrungen, 
gibt dem Buch, das vielen eine anregende Lektiire sein wird, fiir 
den Fachmann den praktischen Wert, auf den der Verfasser nach- 
driickliches Gewicht legt.

W ien . H elene R ich ter.

D ie  Schweiz im  deutschen Oeistesleben.
Der Titel dieser von H arry Maync herausgegebenen hoch- 

erfreulichen Sammlung ist zugleich ein Mahnruf in,s Reich hinein. 
Mehr Schweizerisches im deutschen Geistesleben zum Besten der 
schweizerischen wie der groBen deutschen Eidgenossenschaft und 
Schicksalsgemeinschaft!

Der Verlag Haessel hat den wohlfeilen handlichen Bandchen ein 
freundliches Gewand gegeben, Rudolf Mlinger den Gedanken der 
Sammlung in eindrucksvollem Bildzeichen gestaltet. Geistesleben 
wird in des Wortes yoller Weite dargestellt. — Es liegt uns zunachst
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ein Bandchen von Prof. S inger vor, der unterstiitzt von Prof. 
P . W agner fiir die Musikgeschichte, die D ichterschule von St. Oallen, 
die groflen Notker und Elckeharde, in einer Weise behandelt, die 
dem Fachmann Wertvolles bringt und dem Laion, zumal in vielen 
guten tlbersetzungsproben, gerecht wird. Ein Berner „Spiel 
evangelischer Freiheit“  vom Jahro 1523, D ie  Totenfresser, gibt 
zum erstenmal nach der einzigen alten Handschrift heraus Ferdinand 
Vetter. Die umfassende Einleitung gibt ein Bild der stiirmischen 
Zeit und des Kampfers Niklaus Manuel, der das wuchtige Spiel 
geschrieben hat. Das Ziirich und Bern des 18. Jahrhunderts laBt 
E rm atinger yor uns erstehen in einer Studie ii ber W ieland  u. d. 
S chw eiz; auf des Diohters seelische Wandlungen fiillt helles Licht. 
In Wielands Leben tritt Julie  B ondeli, die Bemerin, fiir eine Zeit- 
spanne ein. Die Darstellung ihres Lebens von L ilii H aller ist ein 
feines kleines Kabinettstiick. F riedrich  Bundolfs Blick ist nicht 
entgangen, wie sehr zu Unrecht ein Meister eidgenossischer Ge- 
schichtschreibung fast vergessen ist: mogen Joh. v. M iillers Ge
tt chicht en schweizerischer E idgenossenschaft, die ein Doppelbandchen 
in kluger Auswahl zuganglich macht, recht viele Leser mit warmem 
Herzen finden. Eine bedeutende Auswahl, Gedichte von  D ranm or, 
bietet Otto v. G reyerz dar. Unter dem Dichternamen schrieb der 
ungliickliche Berner L. F. Sehmid, ein Auslandsschweizer, dessen 
brasilianischo Eindriicko in seinen Dichtungen nachklingen. Einen 
weiten Leserkreis wird gewiB das stattliche Bandchen finden, in 
dem Robert F a esi uns C. F . M ey e r  menschlich nahe bringt in einer 
feinfuhligen Erzahlung seines Lebens und in tiefschurfenden Ana- 
lysen jedes einzelnen Werkes. Hinein in die Jetztzeit groift E duard  
K orrod is  Schweizerdichtung der Gegenwart. Er spricht von der Macht 
und den Grenzen der Vater, von Kantonen, Landschaften und 
Stadten, um dann ein farbenspriihendes Bild von Roman ,Lyrik 
und Kritik der Zeitgenossen zu malen. Schweizer Balladen  von 
Lavater bis auf Keller und Meyer, und weiter zu Spitteler, Frey 
und Zan fiigt A lbert F risch li mit sicherer Hand aneinander. Es ist 
Otto v. G reyerz gelungen, von der M undartdichtung der deutschen  
Schweiz ein geschichtiiches Gesamtbild zu geben, die erste Dar
stellung ihrer Art, ein ebenso dankenswertes wie muhevolles Unter- 
fangen. Er, selbst ein in seiner Heimat hochgeschatzter Mundart- 
dichter, wiirdigt warmherzig die mundartlichen Schopfungen auf 
den verschiedenen Gebieten der Dichtkunst. Auch anderen Mund- 
arten unserer deutschen Muttersprache mochte man solche Gabe 
wiinschen. Die ganze Sammlung vollends ist ein Vorbild fiir be- 
wufite Arbeit, das Bild anderer deutscher Mundarten, Landschaften 
und Stamme aus dem Gesamtbilde deutschen Geisteslebens heraus- 
zuholen. Gottfried Kellers Wunsch nach „Mannigfaltigkeit in der 
Einheit, welche Gott uns erhalten moge“ , gilt auch fiir das Geistes- 
leben im Reich.

F ra n k fu rt a. M . E duard  Ziehen.

DEUTSCHKUNDLICHE BtJCHEREI.
Verlag von Quolle und Meyer. Loipzig 1925. Je 40—70 S. 60 Pf.

1. H orst E ngbkt, D as N ibelungenlied, Auswahl.
2. Paul H erumann, Deutscher und. nordischer Glaube.
3. Leopold Naumann, D eutsche M y stik .
4. E mil E rmatinger, D ie K unstform  des D ram as.

1. Brauchbare Auswahl von 423 Strophen (nach Bartsch) mit 
yerbindendem Text, Worterverzeichnis und notigsten Anmerkungen.
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2. In Anlehnung an sein friiheres Bandchen „Deutsche und 
nordische Gottersagen" entwirft H. unter sorgsamer Beachtung der 
Beziehungen zwischen den nordischen und den spfirlicheren siid- 
gemnanischen Zeugnissen ein Bild von den Anschauungen unserer 
Vorfahren iiber Schópfung, Gostaltung und Untergang der Welt, 
sowie von ihrem Glauben an Gotter, Elben und Riesen.

3. N. biotet eine iibersichtliche Einfiihrung in die Entstehung 
und Bedeutung der Mystik und bringt kurze Proben aus zehn Werken 
des 12. bis 17. Jahrhunderts.

4. In diesem Auszug aus seinem „Dichterischen Kunstwerk“ 
bietet E. gute Beobachtungen iiber die Bedingtheit des Dramas durch 
Entstehungszeit, Verfasser, Idee, fetoff, Arten, Gestaltungsmittel.

J. G. Robertson,Ooethe and B yron . (Publicationsof theEnglishGoethe
Society, New Series,Vol.II). A. Moring. Lodnon 1925. 132 S.
Prof. Robertson hat in dem vorliegenden 2. Band des Englischon 

Goethe-Jahrbuchs — den ersten konnte ich vor kurzem an gleicher 
Stelle anzeigen — seinen gleichnamigen Vortrag vom Mai 1924 
(Hundertjahrfeier von Byrons Tod) um reichliche Zitate und einen 
46 Seiten langen Zusatz iiber „Byron and German Literaturę" er- 
weitert. Er kommt zu iolgenden Ergebnissen: Byron, der nie Deutsch 
konnte (auBer Kutscherfluchon), kannte aus tJbersetzungen Schillers 
Rauber, Fiesko, Wallenstein, Geisterseher, Goethes Werther und 
Got z, Grillparzers Sappho (die er sehr schiitzte). Unbekannt blieben 
ihm Wilh. Meister, Egmont, Iphigenie, Tasso. Den Faust brachte 
ihm 1816 Monk Lewis nahe, und sein EinfluB wurde in Manfred 
und The Deformed Transformed sichtbar, wie der des Schicksals- 
dramas in Byrons „deutschestem" Drama Werner, das er (wie vor- 
her schon den Sardanapalus) Goethe mit warmster Hochachtung 
widmete. DaB Byron seinen groBen Zeitgenossen nicht richtig ein- 
schatzen konnte, ist aus dem Gesagten klar: er sah wohl mehr den 
Rebellen gegen die eigene Zeit in ihm, der er selbst war. — 
Im 2. Teii (Goethe and Byron) werden ausfiihrlich und sorgsam 
die Beziehungen Goethes zu Byron von 1816—31 erortert. G. hat 
mit immer wachsender Teilnahme B.s Weg verfolgt, vom 
Corsair und Lara an (fur Childe Harold hat er, wie es scheint, 
nicht viel iibrig gehabt) iiber Manfred und Don Juan, dio er aus
fiihrlich bespricht und z. T. iibersetzt, bis zu den (spater entdeckten) 
English Bards, Cain und den — von ihm maBlos iiberschatzten — 
historischen Dramen (Robertson tadelt S. 123 mit Recht dies iiber- 
schwengliche Lob Byrons und stellt es Goethes schroffer Ablehnung 
und Verkennung Kleists gegeniiber). Ein eigentlicher EinfluB B.s 
auf G. (der ihm, auBer besondem Dichtungen, in der Gestalt des 
Euphorion ein Gedachtnismal errichtete) ist wohl nur in der „frischen 
Schonheit der griechischen Welt“  (S. 121) des Faust II zu finden, 
zu dessen Wiederaufnahme ihn Byrons Erscheinung trieb, wie vor 
Jahren Schillers Kraft. Was den groBen Deutschen an dem un- 
rastigen Briten besonders anzog, war das Damonische in ihm, dessen 
EinfluB G. selbst nur zu gut an sich kennen gelernt. hatte, und das 
Un-Romantische. Aber die Unterschiede zwischen dem groBen
Optimisten und dem Dichter des Weltschmerzes sind doch so groB, 
daB der von Byron geplante, aber nicht ausgefiihrte Besuch in Weimar 
zweifellos eine groBe Enttauschung gebracht hatte, vielleicht fiir 
beide, sicher fiir Goethe. So aber liebten beide in der femen, nie 
gesehenen Gestalt Ziige des eigenen Wesens, die sie ineinander hinein-
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sahen, und waren begliickt uber das selbstgeschaffene Bild, das sie 
verehrten, weil es ihnon selbst ithnlich sah.

F rank furt a . M . O tto W eidenm iiller.

A. C. Paues, A n n u a l B ib liography o f E nglish  Language and Literaturę, 
Volume V: 1924. Cambridge, Bowes & Bowes, 1925. IV u. 
164 S. Preis geh. 6 sh. net.
Auch dieser fiinfte Band der jahrlichen Bibliographie, die von 

MiB Paues in Auftrag der “ Modern Humanities Research Associa- 
tion”  herausgegeben wird, reiht sich wiirdig seinen Vorgangern an 
und wird dem forschenden Anglisten wieder ein sicherer und prak- 
tischer Fiihrer sein. Die auBere Einteilung des Werkes mit seinen 
14 Hauptabteilungen ist die gleiche wie die des vierten Bandes 
(vgl. meine Anzeige in N. Spr. 1925, S. 377— 78); die Zahl der Ein- 
trage ist von 3038 auf 2274 gesunken, eine Tatsache, in der sich 
der allgemeine Riickgang gedruckter Veroffentlichungen wider- 
spiegelt. Um die doutschsprachigen Werke und Aufsatze haben 
sich diesmal Prof. O. Funke (Prag, jetzt Bern) und Dr. E. Miihlbach 
(Loipzig) bemiiht und sich besonders auch durch das sorgfaltige 
Ausziehen wiohtiger Rezensionen aus deutschen Fachzeitschriften 
denDank aller Anglisten erworben. Stichproben auf einigen Sonder- 
gebioten ergaben keine merkbaren Liicken. Ais Nachtrag zum 
Band IV (1923) erwahno ich die Anthologie von Leonore Speyer 
A m erica n  Poeta o. J. Miinchen, Copyright 1923.

Clark Sutherland Nokthup, A  R egister o f B ibliographies o f the 
E nglish  Language and L iteraturę. With Contributions by 
Joseph Quincy A dams and Andkbw Keogh. New Haven: 
Yale University Press, London: Humphrey Milford. Óxford 
University Press 1925. IX  und 507 8. Nur in 750 Exemplaren ge- 
druckt. Preis 5 $gebunden. (Ist: Cornell Studies inEnglishIX.) 
DaB unser Wissen Stiickwerk ist, wird dem Rezensenten nie- 

mals klarer, ais wenn er uber ein bibliographisches Werk allge- 
meiner Art zu berichten hat. Selbst bei fliichtiger Durchsicht wird 
er auf seinen Spezialgebieten unschwer Liicken entdecken, und 
die Gefahr der Verallgemeinerung solcher einzelnen Mangol liegt 
immer nahe. Nichts aber ware ungerechter, ais solchen einseitigen 
MaBstab an das vorliegende Werk zu legen, das, wie seine geringe 
Auflngeziffer anzudeuten scheint, ais ein erster Versuch auf einem 
umfassenden Gebiete godacht ist, der in hoffentlich recht rasch 
und zahlreich erfolgenden Neuauflagen immer weiter ausgebaut 
wird. DaB die Bediirfnisfrage einer Bibliographie, die in rascher, 
zuverlassiger Weise bei nicht zu grofiem Umfang iiber die wichtigsten 
Repertorien auf dem Gebiete der englischen Sprache und Literatur 
unterrichtet, aufs lebhaftestę zu bejahen ist, dariiber besteht wohl 
bei allen Anglisten volle (jberoinstimmung, und deshalb heiBen 
wir Northups Register aufs herzlichste willkommen. In langer, 
miihseliger Sammelarbeit haben sich die drei Herausgeber in der 
Weise in die Aufgabe geteilt, daB Professor Northup die allgemeine 
Redaktion ubernahm und den Hauptteil der Beitrage beisteuerte, 
wahrend Professor Adams hauptsiichlicłi die Elisabethanischen 
Autoren und das Drama behandelte und Professor Keogh die 
Einleitung schrieb. Im Einzelnen ist die Anordnung folgende. In 
einer kurzeń Einleitung (S. 1— 7) werden einige der allgemeinsten 
Nachschlagewerke kurz cliarakterisiert: Bibliographien der Biblio-
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graphien, allgemeine Bibliographien, Bibliothekskataloge, In- 
kunabeln- und Friihdruckverzeichnissc, Handschriftenkataloge, 
Veroffentlichungen gelehrter Gesellschaften und Priyatdrucke, 
Handbiicher, ,,Beste“  Biicher, Drucker- und Buchhandlerverzeich- 
nisse, Buchhandlerkataloge, Źeitschriften- und Rezensionsregister, 
geschichtliche und biographische Nachschlagewerke, Dissertations- 
verzeichnisse. Der Hauptteil (S. 9— 418) besteht in den alpha- 
betischen Bibliographien, die in zwei Unterabteilungen zerfallen, 
“ General ’ und Individual A uthors and T o p ics ” . Daran schlieBen 
sich einige Erganzungen und Verbesserungen zu beiden Unter
abteilungen (S. 419— 450), und den SchluB (S. 451— 507) bildet ein 
ausfiihrlicher, sehr yerlaBlicher Index zum ganzen Werk, der die 
allseitige Benutzung des Buches ermoglicht.

Der Absehnitt “ General” ist eine seltsame Verbindung ziemlich 
disparater Artikel, und es erhebt sich die Frage, ob der ganze Ab- 
schnitt nicht zweckmaBiger fortfiele und einerseits mit der allge- 
meinen Einleitung, andererseits mit dem Sach- und Autorenteil 
zu verbinden ware. Neben Allibone, Pauls GrundriB in 2. Auflage 
und Wells’ M a n u a ł finden sich hier z. B. der Verlagskatalog von 
W. Braumiiller und die Bibliographien in Cazamians lłom an  social 
en  Angleterre. Die Cam bridge H is to ry  of E nglish  L iteraturo wird 
(mit niitzlichen Rezensionshinweisen) schon hier angefiihrt; die 
Cam bridge H istory  o f A m erica n  L iteraturę, die man gleich im An- 
schlufl sucht, fehlt jedoch an dieser Stelle und ist in die zweite 
Unterabteilung verwiesen, ohne Angabe von Rezensionen; ich 
nenne z. B. S. B. Liljegrens Besprechung in E ngl. S tudien  55 (1921),
S. 300f. Die groBen Konversationslexika von Meyer, Brockhaus, 
Herder mit ihren reichen bibliographischen Angaben fehlen iiber- 
haupt, desgleichen die neue kritische Zeitschrift L itteris  (Lund, 
September 1924ff.). In der zweiten Unterabteilung fallt besonders 
auf, daB in vielen Fallen, wo iiber einzelne Autoren keine Einzel- 
bibliographien existieren, lediglich Hinweise auf das DNB. gegeben 
sind (vgl. z. B. unten Houghton, T. und V. Vaughan). Es scheint 
mir fraglich, ob diese Nummern besonders niitzlich sind; yielleicht 
wiirden sie in Neuauflagen besser ganzlich gestrichen werden, um 
Raum fiir andere Eintragungen zu schaffen; denn so unbeholfen 
ist wohl niemand, der iiber englische Schriftsteller Auskunft sucht, 
daB er nicht zuerst im DNB. sich Rat holte. Bei der Bearbeitung 
der einzelnen groBeren Artikel ist, wie es ja natiirlich ist, die Meinung 
iiber ,,Wichtiges“ stets vom subjektiven Urteil abhangig. So ist 
mir etwa verwunderlich, daB unter John Donnę M. P. Ramsays 
D octrines M 6dievales de J . D ., Oxford 1916 (mit reichen Anhangen), 
nicht aufgenommen sind. IJnter Milton fehlt das niitzliche Buch 
von J. W. Good, Studies in  the M ilton  T radition  (mit guter Biblio- 
graphie) und J. A. Robertsons meisterlicher Aufsatz iiber “ Miltons 
Famę on the Continent” in R roceedings of the B ritish  A ca d em y  
1907— 08, London 1912; unter “ American Literaturę”  T. Stantons 
M a nu a ł of A m erican  Literaturo, Leipzig 1909, der eine Bibliographie 
aller bis 1909 bei Tauchnitz erschienenen amerikanischen Bandę 
enthalt, unter Shakespeare die knappe aber sorgfaltig ausgewahlte 
Biicherschau in Brandls Shakespeare, Berlin 1922, S. 474— 488. 
Auch Dibelius’ Englandbuch (Stuttgart, 31924) mit semen reichen 
bibliographischen Schatzen hatte wohl irgend eine Erwahnung 
verdient. Unter Mark Twain fehlt ein Binweis auf die “ Chrono- 
logical List of M. T.’s Werk” bei A. B. Paine, M a rk  T w a in  III, 
S. 1674— 1683.
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Diese Bemerkungen wollen nicht ais kleinliche Norgeleiera 
aufgefafit sein, die das groBe Verdienst der Verfasser in irgend einer 
Weise sehmalern sołlen, sondern nur ais ein paar Anhaltspunkte, 
in welcher Richtung man loinftige Erweiterungen oder Erganzungen 
gerne ausgefiihrt s&he. Im iibrigen stehe ich nicht an, hervorzuheben, 
daB zahlreiche Stichproben auch auf abgelegeneren Gebieten eine 
iiberraschende Anzahl hochst. positiver Ergebnisse gezeitigt haben, 
und daB der Suchende auf jeder Seite eine reiche Eiille neuer Be- 
lehrung undAnregung findet. Besonders erfreulich ist es auch, daB 
amerikanische Autoren und Veroffentlichungen in der ihrer Be- 
deutung entsprechenden Menge vertreten sind.

Zanb Grey, T appan s' B urro and ołher Stories. Leipzig 1924.
Bernhard Tauchnitz (Tauchnitz Edition vol. 4648). 263 S.
Wer da glaubt, daB die Jungamerikaner die ziigellose Romantik 

amerikanischer “ fic tion ”  erschlagen hatten, der wiirde sich in einem 
groBen Irrturn befinden. Noch gibt es genug Schriftsteller in den 
Vereinigton Staaten, die der von Theoretikern wie Walt Whitman 
und Hamlin Garland verkiindeten Verherrlichung des Durch- 
sohnitts der Menschhoit, in Sonderheit der amerikanischen Mensch- 
heit, wenig Geschmack abgewinnen konnen, und die das Aufier- 
ordentliche, das Exotische einerseits, die primitiven Urgefiihle 
einfacher Menschen (dieso aber ins Heroische gesteigert) anderer- 
seits ein ungleich anziehenderos Feld kiinstlerischer Betiitigung 
diinkt. Zane Grey (1875 itn Staate Ohio geboren) gehort zu dieser 
exotischen, romantischen Gruppe. Ihre I iterarisehen Jagdgriinde 
sind die unwirtlichen, vegetationsarmen, sonnengedorrten Wiisten 
Arizonas und desmexikanischenGrenzlandes, die undurchdringlichen 
gefahrendrauenden Dschungeln Zentralamerikas, der unerforschte’ 
von Kannibalen bevólkerte Urwald der peruanischen Andon. Ihre 
Helden sind Goldsucher und Abenteurer, Gumrnijager, indianische 
Hauptlinge, mexikanische Plantagenbesitzer. Die spannenden 
(wenn auch nicht immer ursprunglich erfundenen) Geschehnisse 
vermahlen sich in edler Sprache, die nie zum Gemeinplatz oder 
zum slang heruntersinkt, unzertrennlich mit den wechselnden 
Bildern der ungewohnten Landschaften, die oft mit erstaunlicher 
Plastik vor uns erstehen und nicht selten einen tieferen Eindruck 
hinterlassen ais die erzahlten Ereignisse. Gelegentlich macht sich ein 
tlbermaB von Sentimentalitat storend geltend. T a p p a n 's  B u rro  
berichtet von der riihronden Liebe und Eiirsorge, die ein einsamer 
Goldsucher seiner Esolstute angedeihen liiBt. Nur einmal wird er 
ihr untreu um eines falschen Weibes willen. Ais dann das geduldige 
Tier wieder zu ihm in seiner Verlassenheit zurtickkehrt, da verubt 
er Mord und Totschlag, urn es zu behalten und stirbt schlieBlich 
vor Ermattung gerade in dem Augenblicke, da er dem Tiere 
nach tagelanger, miihsamer Wanderung riber tiefbeschneite 
Bergeshange Rettung vor sicherem Hungertode gebracht hat. — 
The Oreat Slave ist Siena, der jugendliche Hauptling der Krahen- 
indianer. Mit seinem Volke wird er in die Gefangenschaft 
seiner erbittertsten Feinde gefuhrt; aber es ist sein Los, 
den feindlichen Stamm mit seiner Feuerbiichse vor drohender 
Hungersnot zu retten und die in Liebe entbrannte Tochter des 
feindlichen Hauptlings zugleich mit seinem Volke in die Freiheit 
zu entfiihren. —  Y agu i erzahlt die fiirchterliche Rache, die ein 
Indianerfrirst, der mit seinem Stamme in die Leibeigenschaft 
mexikanischer Pflanzer geraten ist, am Sohne seines Herm nimmt:
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von dem jungen Mannę aufs hochste gepeinigt, ersticht er ihn in 
einem Ballen Henequenfasern, der der Braut des Mexikaners ais 
Hochzeitsgeschenk uberreicht wird. — In T igre  hetzt Bernardo, 
ein altlicher, eifersuchtiger Ranchobesitzer, einen blinden auf den 
Mann dressierten Jaguar auf die Spur eines Viehhirten, den er aus 
grundloser Eifersucht entlassen bat. Bernardos jungę, unschuldige 
Frau folgt dem Hirten in den Urwald, und nach langem Umherirren 
finden sie, nahe am Ausgangspunkt ihres Pfades, Bernardo von 
seinem Jaguar getotet: aus Reue iiber seine ungerechte Beschuldigung 
hat er sich selbst dem wiitenden Tiere zum Opfer hingeworfen. —  
Die psychologisch feinste Erzahlung ist The Rubber H unter, die 
allerdings in ihren Handlungsmotiven dem Spiele unerhorter Zu- 
faile einen allzuweiten Baum gewahrt. Manuel ist ein spanischer 
Gummijiiger aus Malaga, der, kiihner ais alle anderen Abenteurer, 
sein Gliick im gefahrlicben peruanischen Urwald versuchen will. 
Ihm schlieBt sich ein geheimnisvoller, einsilbiger Englander an, 
wie Manuel ein Hiine von Gestalt und gleich ihm allen Strapazen 
gewachsen. Im Schlafe verrat der Fremde sein Geheimnis: die 
Treulosigkeit einer Frau hat ihn in die Ferne getrieben, um den Tod 
zu suchen. Sein Wunsch wird ihm bald erfullt; die blutdiirstigen 
Cashibos greifen das einsame Lager der beiden nachtlicher Weile 
an, und wahrend der Fremde sich freiwillig den giftigen Indianer- 
pfeilen darbietet, kann Manuel entfliehen. Und spater erst entdeckt 
Manuel das Band, mit dem das Schicksal sein Leben und das Leben 
des Fremden verbundon hat: jener Fremde war derselbe Seemann, 
von dem seine (Manuels) Frau einst in Malaga sich hatte entfuliren 
Jassen und die dann auch ihm, dem Fremden, untreu geworden. 
.Das allmahliche Anwachsen menschlicher Achtung und edler 
Regungen, das sich wortelos im Innern dieser beiden rauhen 
Abenteurer abspielt und sich zuerst nur in kleinen, an sich gleich- 
giiltigen Handlungen ausdriickt, bis es zum Schlufi in einem selt- 
samen Trostungsversuch Manuels (dieser stellt sich ais von Ge- 
wissensbissen gepeinigten Morder seiner Frau hin um das Los des 
andern dadurch in freundlicherem Lichte erscheinen zu lassen) 
und dem Opfertod des Fremden gipfelt, wird mit solch vornehmer 
Zuruckhaltung in den stilistischen Mitteln und solcher Zartheit 
der seelischen Zergliederung vorgetragen, dafi man darob die aufiere 
Unwahrscheinlichkeit der ganzen Lagę in Kauf zu nehmen geneigt 
wird. Die letzte Geschichte (ahnlich auch T igre) ist zugleich ein 
ausgezeichnetes Beispiel einen geschlossenen, einen einheitlichen 
Bindruck vermittelnden Short S tory , wahrend die ersten beiden 
Erzahlungen, in geringerem Grade auch die dritte, sich auch novellen- 
hafte Ausmalungen von Nebenumstanden gestatten.

D resden. W alth er F ischer.

Karl A rns, Jiingstes England. Anthologie und Einfiihrimg. Verlag 
E. Kuner. Leipzig 1925.
B. Fehrs bekannte „Streifziige“ waren lange Zeit die letzte 

zusammenfassende Darstellung des englischen Schrifttums der Gegen- 
wart. Im Jahre 1923 erschien dann Walter Schirmers Buehlein 
„Der englische Roman der neuesten Zeit1)'*, welches im ersten Teile 
den „groBen Roman" behandelt, (Wells, Galsworthy, Bennett,

1) Yerlag C. Winter, Heidelberg.
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Conrad) wahrend der zweite Teil unter den Schlagworten: Reyolution, 
Expansion, Mystik, Psychologie, Wesen und Ziel der ,,jungsten“  
Literatur zu iiberblieken yersucht. Ais eine Fortsetzung und Er- 
weiterung dieses Werkes stellt sich die angezeigte Anthologie dar, 
dereń Verfasser sich schon seit einigen Jahren ais belesener Kenner 
des englischen Schrifttums erweist. Deshalb sei dem neuen Werke 
auch eine fachliche Besprechung gewidmet, wiewohl der Verfasser 
in der Einleitung betont, keine „philologische" Arbeit beabsichtigt 
zu haben. Eine kurze Einleitung zeichnet zunachst die wesentlichen 
Ziige im Antlitz des gegenwartigen England: die Auflosung des kirch- 
lichen Lebens, den EinfluB der Psychoanalyse, die reyolutionaren 
Tendenzen und die Neigung zu Romantik und Abenteuer. Dann 
werden, wie bei Schirmer, die grofien Romanschriftsteller der tjber- 
gangszeit: Bennett, Conrad, Galsworthy und Wells in ganz kurzeń 
Śkizzen vorgefiihrt, wobei Arns sehr geschickt mit wenigen Linien 
die geistige Physiognomie des Dichters zu zeichnen versteht; nur im 
Falle Galsworthys scheint mir das Gesagte nicht den vollen Wert 
des Kiinstlers zu ersehopfen; auch erscheint Arns’ Stellung zur 
“ Forsyte-Saga”  durch die neue Fortsetzung, „White Monkey” teil- 
weise widerlegt. —• Mit dem nfichsten Abschnitt „Der Roman der 
Jiingsten“ gelangen wir zum Kern des Buches. Die schónen Aus- 
fiihrungen iiber Joyee, Lawrence, Powys und Huxby miissen dem 
deutschen Leser ais eine verbliiffende Enthiillung einer ganz unbe- 
kannten Soite des englischen Geisteslebens erscheinen, vermag er 
doch gerade an dem reyolutionaren Subjektiyismus der Genannten 
zu ermessen, wie griindlich die Umwalzung der letzten Jahre allo 
Seiten des Lebens und Denkens in England ergriffen hat. Dieser 
Eindruck yerstarkt sich gewifi noch durch die Analyse von Roso 
Macaulay und May Sinclair, den beiden Vorkampferinnen fur die 
yollige geschlechtliche Freiheit des Weibes. Der Roman der ersteren 
„Told by an Idiot“ hatte eine etwas scharfere Hervorhebung yerdient, 
denn hinter der ironisch iiberlegenen Haltung der Dichterin ver- 
birgt sich zweifellos eine sehr tiefe Lebensphilosophie und vor allem 
ein Mensch von ganz gewaltiger Totalitat des geistigen Erfassens 
aller Phasen und Stromungen des englischen Kulturlebens1). Ihr 
letztes Werk („Orphan Island“ ) sowie M. Sinclaira „A. Waterlow" 
beweisen iibrigens, daB zu der Physiognomie der beiden, so wie 
Schirmer und Arns sie gegeben haben, kein wesentlich neuer Zug 
mehr hinzukommen diirfte. — Dann folgen H. Caine, Beresford rund 
Mackenzie; namentlich der letztere miiBte dem Deutschen wegen 
seiner Einstellung zu den religiosen Problemen Englands lesenswert 
sein. Bei Hugh Walpolo bogniigt sich der Verfasser mit einer Inhalts- 
angabe der ,,Cathedral“ , die ja zweifellos seiner prasentat-ivstes Werk 
ist; trotzdem hiittdn wohl die RuBlandromane erwahnt werden 
sollen. (Schirmer hat den EinfluB der Russen, namentlich Dosto- 
jewskis auf den revolutionaren Roman Englands gebiihrend her- 
yorgehoben; daB Walpoles Stiirke mehr in der Schilderung des Ur- 
spriinglich-Menschlichen ais des Symbolisch-Tragischen liegt, be- 
weist wohl sein letztes Werk “ The Old Ladies” , das Meisterstiick 
einer yollig ausgereiften, selbstsicheren Kunst.) Hinzuzufiigen ware 
ferner, daB der “ Cathedral”  ein Milieuroman von gleicher kultur- 
geschichtlicher Bedeutsamkeit gegeniibersteht, „The Duchess of 
Wrexe” , der die sterbende englische Aristokratie schildert. Ein ab-

x) Vgl. meine diesbeziiglichen Ausfuhrungen in der letzten 
Folgę dieser Zeitschrift.
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schlieBendes Urteil iiber Walpole wird von Arns klugerweise noch 
nicht versucht. — Nun gelangen wir zu Lord Dunsany und Brett- 
Joang, die beiden Vertretem des modernen Abenteuerromans, bei 
denen wie bei Clemence Dane das in den letzten Jahren so beliebt 
gewordene Spiel mit Theosophie und Spiritismus zutage tritt. Hier 
zeigt sich dem deutschen Leser wieder eine Briicke zu gewissen 
Stromungen der eigenen Heimat, ebenso wie die katholisch-demo- 
kratische Tendenz von Sheila Kaye-Smith’ Sussexroman verwandte 
tlberzeugungen auf deutschen Boden in Erinnerung bringt. Mit 
Katherine Mansfield, der allzu friih verstorbenen Me sterin der 
short story und Naomi Mitchison, einem neuen epischen Talente, 
schlieBt das inhaltsreiche Kapitel.

Der nachste, dem Drama gewidmete Abschnitt, zeigt die gleichen 
Merkmale der Umwalzung und Revolution, fur die Schirmer die 
angemessene Definition gefunden hat; dem Leser des Kapitels wird 
es zu BewuBtsein kommen, daB, abgesehen von interessanten Ex- 
perimenten, vielversprechenden Ansatzen, einmaligen Erfolgen, das 
englische Theater eigentlich doch nur auf zwei Namen gestellt ist: 
Galsworthy und Shaw; des ersteren kiinstlerische und ethische Be- 
deutung wird in angemessener Weise gewiirdigt, dagegen wird Arns’ 
Stellung zu Shaw nicht ohne Widerspruch bleiben. Wahrend seine 
Werke unaufhaltsam die Biihnen der ganzen Welt erobern, wahrend 
A. B. Walkley erst kiirzlich den Dichter ais “ venerable patriarch” 
bezeichnete, ‘ who now dominates the spiritual universe as a kind of 
Pope Bernard I” , halt es Arns fur eine personliche Uberschatzung, 
wenn Drinkwater den Dichter ais „Meisterdramatiker seiner Zeit” 
bezeichnet. Der Verfasser steht vielmehr der namentlich in England 
noch immer verbreiteten Ansicht nahe, die in S. B. Shaw bloB einen 
Meister der Satire und Paradoxie sieht, der seine Thesen nicht drama- 
tisch zu gestalten vermag, was aus der Betrachtung von “ Heartbreak 
House” , “ Back to Methuselah”  und “ St. John” hervorgehe. Es 
kann nicht meine Aufgabe sein, den alten Streiit um Shaw durch 
Anfiihrung von Gegenargumenten fortzusetzen; wohl aber muB hier 
gesagt werden, daB eine fiir das breite Publikum bestimmte Einfiih- 
rung iiber Shaws friihere Werke mehr enthalten miiBte, ais das 
lakonische Urteil, daB Shaw vor dem Kriege kein echtes Theaterstiick 
geschrieben habe. Sind seine Kriegsdramen wirklich nicht mehr ais 
„iiberwitzte Burlesken“ ? Und ist der Ideengehalt von Stiicken wie 
“ Candida” , “ Man and Superman” , “ Major Barbara” wirklich gar 
nicht erwahnenswert ? Hier hat Arns sicherlich in der nachsten 
Auflage ein Unrecht gut zu maehen.

Der Rest des Buches ist der Lyrik geweiht; es sind drei Abschnitte, 
,,Lyrik“ , „Die Yren“ und ,,W. B Yeats“ betitełt. Hier ist kein 
AnlaB zu kritischer Stellungnahme, denn die Auswahi der Dichter 
muB wohl oinem Mannę von der Sachkenntnis des Herausgebers 
vollig iiberlassen bleiben. Es geniige die Feststellung, daB diese 
Kapitel einen bedachtigen Rundgang durch den iiberreich und zu- 
weilen gar absonderlich bliihenden Garten englischer Lyrik darstellen, 
auf dem wohl alle fiir Lyrik empfanglichen Leser dem Verfasser geme 
folgen werden.

Wie schon eingangs erwahnt, ist Arns Buch zugleich eine Antho- 
logie; nach der einfiihrenden tlbersicht kommen die besprochenen 
Dichter mit kurzeń Proben aus ihren Werken zu Worte. Es war 
gewiB keine leichte Aufgabe, aus dem Gesamtwerk der Roman- 
schriftsteller und Dramatiker 1—2 Seiten auszuwahlen, die fiir den 
Dichter kennzeichnend und, aus dem Zusammenhang gerissen, auch
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fur den Leser anziehend sein sollen. Arns hat diese Aufgabe, soweit 
dies bei der lełder unumganglichen, aufiersten Raurriknappheit 
moglich war, mit iiberraschendem Geschick gelost. Auch der von 
vornherein schier unlosbaren und undankbaren Aufgabe der Uber- 
tragung englischer Lyrik hat Arns, unterstiitzt von Frl. Dr. Behler- 
Hagen, in recht anerkennenswerter Weise erledigt.

Das bildungsbeflissene deutsche Lesepublikum schuldet dem 
Verfasser Dank; er hat nicht nur grofie Sachkenntnis und Griind- 
lichkeit in den Dienst seiner schonen Aufgabe gestellt, sondern 
durch die Ubersetzung all der vielen Proben und gewifi auch durch 
die notwendigen Bewilligungen zum Abdruck eine aufierst miihe- 
volle Vorarboit geleistet. Mogę das von Arns angestrebte Ziel, „den 
deutschen Literaturfreund mit den modernen Stromungen des eng- 
lischen Schrifttums bekannt zu machen und ihn an die (Juellen selbst 
heranzufiihren11, in reichem Mafie erfiillt werden und der Erfolg 
die Miihe lohnen!

P rag. E r w i n  R o -s e n b a ch .

Veróffentlichungen derftBrem er P resse. ^
Die Biicher des Verlags der Bremer Presse, Miinchen, gehoren 

zu den wertvollsten Schopfungen des deutschen Buchdruckkunst- 
gewerbes. Sie bieten vornohmen Inhalt in vornehmer Ausstattung, 
so dafi die sinnliche Freude am schonen Buch, an der wohlgefalligen 
Form, am feinen Papier, an den edel geschnittenen Lettern den 
geistigen Genufi des Lesens erhoht.

Aufier einer mit hochster kiinstlerischer Sorgfalt hergesteliten 
Ausgabe von Goethes F a u st —  nur der eigentliche Titel F aust, 
eine Tragódie von Goethe ist vielleicht in Anordnung und Ver- 
haltnissen nicht ganz gliicklich ausgefallen —  liegt mir eine von 
R u d o l f  Bor char dt  besorgte Ausgabe D eutsche D enkreden  vor. 
Im ganzen 22 Reden, von Herder auf Winckelmann bis zu Harnack 
auf Melanchthon. Reden von Dichtern und Gelehrten in Logen, 
Universitatraumon und Akademiesalen gehalten, Dokumente bester 
deutscher Sprachkunst, Reden, von denen kcine einer Oraison 
funebre Bossuets nachsteht, den Borchardt in seinem schonen 
Nachwort wohl allzu riihmend, im SinnefranzosischerUberschatzung 
seiner Bedeutung, erwahnt.

Shakespeares W erke in  E inzelausgaben , Im Insel-Verlag zu Leipzig.
Von dieser hier bereits mehrfach angezeigten Ausgabe sind 

folgende neue Bandę erschienen: D ie beiden Veroneser, in der 
Hauptsache neu iibersetzt von M. J. Wolff, da die alte Ubersetzung 
von Dorothea Tieck nicht mehr geniigen konnte; D a s W inter- 
m drchen, iibersetzt von Bruno E. Werner auf Grund der ebenfalls 
unzureichenden Ubersetzung derselben Ubersetzerin; V iel Ldrm  
um  nichts, bearbeitet von M. L. Gothein auf Grund der Baudissin- 
TieckschenUborsetzung; K ó n ig  R ichard  der D ritte, herausgegeben 
von Fritz Jung, der die treffliche Ubersetzung von A. W. Schlegel 
nur in Einzelheiten zu berichtigen brauchte; K ón ig  H ein rich  der 
Sechste, bearbeitet naeh A. W. Schlegel von Hermann Conrad, 
dessen Text dann von F. Jung durchgesehen wurde. Die oft ge- 
riihmten Vorziige der Sammlung sind auch diesen 1925 und 1926 
erschienenen Banden eigen: Philologische Gewissenhaftigkeit unter 
Beriicksichtigung der neuesten Forschung, kiinstlerische Freiheit 
in der deutschen Wiedergabe, knappe Anmerkungen zum Ver-
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standnis oinzolner Stellen des Textes, zur Stoff- und Entstehungs- 
geschichte, zum gedanklichen und asthetischen Gehalt der einzelnen 
Dramen.

NEUE WORTERBtJCHER.
Franzósisch:

Ernst G a m i l l s c h e g , Franzósisches etym ologisches W órterbuch, 
Carl Winters Uniyersitatsbuchhandiung, Heidelberg 1926. 
Subskriptionspreis der Lieferung 2 M.
Das franzósische etymologische Wórterbuch von W. v. Wart

burg (Karl Schroeder Verlag, Bonn und Leipzig) scheint ins Stocken 
geraten zu sein, hoffentlich nioht endgiiltig. Unterdessen sind nun- 
mehr die ersten Lieferungen des seit langer Zeit von E. Gamillscheg 
vorbereiteten frzs. etymol. Wórterbuches erschienen. Da das 
Manuskript yołlstandig vorliegt, ist das baldige Erscheinen des 
ganzen Bandes gewahrleistet, dessen ausfiihrliche Besprechung zu 
gegebener Zeit wir uns vorbehalten.

Ernst Pfohl, N eu es W órterbuch  der franzosischen und deutschen  
S prache fu r  den  Schul- und Handęfebrauch. 21. Auflage, 1. Teil: 
Franzósisch-Deutsch, 620 S. 2. Teil: Deutsch-Franzósisch, 
534 S. Beide in einem Ganzleinenband 11 M., jed. Band einzeln 
6 M. F. A. Brockhaus, Leipzig 1926.
Die neue Auflage dieses ausgezeichneten Wórterbuches bringt, 

wie das Vorwort angibt, zum ersten Małe tausende von neuen 
wichtigen Wórtern, die in keinem bis jetzt bestehenden Wórter- 
buche enthalten sind und zwar Wórter und Begriffe des taglichen 
Lebens und Verkehra. Nicht nur die Zahl der Wórter, auch die 
wohliiberlegte und zweckmaBige Anordnung der Wórter und 
Wendungen sichert dem Buche seinen hervorragenden Platz unter 
den modernen, auch fiir die Schule geeigneten Wórterbuchern.

Englisch:
H e r m a n n  C. B. B r a n d t , A  O erm an-E nglisch  D iction a ry , 962 S. 

Preis geb. 4 Dollar. G. E. Stechert & Co. (Alfred Plafner), 
Leipzig 1925.
Dieses Werk des verstorbenen Professors fiir Deutsch am 

Hamilton College lag im Jahre 1915 druckfertig vor, der Verfasser 
arbeitete an dem Manuskript bis zu seinem 1920 erfolgten Tode. 
Das Wórterbuch ist in erster Linie fiir Englunder und Amerikaner 
bestimmt, kann aber auch von Deutschen, die auf Aussprache- 
bezeichnung der englischen Wórter yerzichten, mit Nutzen ge- 
braucht werden.

J. E. W essely, Engiisch-deutsches und deutsch-englisches Taschen- 
wórterbuch, 39. Auflage (231.— 240. Tausend), vóllig neu 
bearbeitet und erganzt von Dr. Walther Ebisch. 2 Teile in 
1 Band, VIII u. 556 S. in Ganzl. geb. 4 M. B. Tauchnitz, 
Leipzig 1926.
Das Wórterbuch ist in gróBerer Schrift neu gesetzt worden. 

Durch Herausnahme veralteter Ausdriicke konnten neue Wórter 
und Wendungen aus den verschiedenen Kultur- und Sprachgebieten 
hinzugefugt werden. Die phonetischo Umschrift wurde im An- 
schluB an das System Schróer ebenfalls yerbessert. Das erfolg- 
reiche Wórterbuch eignet sich besonders auch zum Gebrauch 
in der Schule.

Die Neueren Spraohen. Bd. XXXIV. H. 5. 26
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Giorgio Vasari, V ite d e ’ p iil celebri p ittori, scultori e arcM tetli. 
Auswahl und Kommontar von E lv ira  O lschki. Mit 30 Ab- 
bildungen, 8°, 346 S. Julius Groos Verlag. Heidelberg 1926. 
Es war ein gliicklicher Gedanke der Herausgeberin das fiir 

die Kunst- und Kulturgeschichte der italienischen Renaissance 
so bedeutsame Werk des Vasari einem weiteren Kreise durch 
Auswahl und Kiirzung der V ite zuganglich zu machen; denn es 
verdient auch heuto noch von Freunden des italienischen Schrift- 
tums um seiner selbst willen, ais kiinstlerische Leistung seines 
Verfassers gelesen zu werden. In richtiger Einsicht des selbstandigen 
literarischen Wertes der Vite hat es Frau Olschki daher verschmaht, 
ihre Ausgabe mit einem schwerfalligen gelehrten Apparat zu be- 
lasten.

Giam battista  V ic o , D ie  neue W issenschafł iiber die gem ein- 
schafiliche N atu r der Volker. Nach der Ausgabe von 1744 
iibersetzt und eingeleitet von Erich Auerhach. 8°. 350 S.
Hlwd. 7 M. AUgemeino Verlagsanstalt. Miinchen 1925.
Vicos in der S cienza N u ova  (zuerst 1725) niedergelegte Ge- 

schichtsphilosophie mit ihrer geheimnisvollen Verbindung von 
gottlicher Verehrung und menschlicher Schopferkraft scheint nicht 
nur,,eine mystische Synthese des Gegensatzlichen“  zu sein, sondern 
ist es wirklich. Und os ist begreiflich, daJ3 ein so klarer Denker 
wie Benedetto Croce, der sich um die Wiedererweckung von Vicos 
Gedankenwelt so groBe Verdienste erworbon hat, das Wider- 
spruchsvolle seiner Lehre botont (Oroce, La filosofia di G. B. Vico, 
Bari 1911, 2. Aufl. 1922), aber Auerbach bemerkt mit vollem Recht, 
daJ3 mit solcher Kritik ,,zwar Croces philosophischem Gewissen’ 
nicht aber Vico Geniige geschieht, der mit der ganzen Kraft eines 
entflammten Herzens das Hier und Dort aufheben und Eines 
dafiir setzen wollte: so daC Vernunft und Sinnlichkeit in der Ge- 
schichte der góttlichen Vorsehung sich vereinigen“ (S. 30 der Vor- 
rede des Ubersetzers). Vico, der in Gott die Welt des menschlichen 
Geistes sieht und in der historischen Welt des menschlichen Willens 
die Unveranderlichkeit Gottes wiederfindet, ist ein Mystiker von 
gewaltiger Spannkraft des Gedankens, und daher ist Auerbachs 
Versuch, sein bedeutsamstes Werk, die S cienza N uova , in einer 
neuen tJbersetzung den Deutschen nahezubringen, wohl berechtigt. 
Eine erste tJbersetzung veroffentlichte W. G. Weber im Jahre 1821; 
die tJbersetzung Auerbachs kiirzt das Original, indem sie u. a. 
heute leicht entbehrlicho Auseinandersetzungen mit zeitgendssischen 
Gelehrten, sowie lange mythologische oder juristische Spekula- 
tionen unterdriickt. Die Vorrode des Ubersetzers gifct eine gute 
Einfiihrung in das seltsam groBe System des Dichterphilosophen.

K arl  V osslbr, D ie  góttliche K om ódie. 2. Auflage. Zwei Bandę 
in Grol3oktav. IX  u. 835 S. Carl Winters Univ. Buchhand- 
lung, Heidelberg 1925, Preis geheftet 25 M., geb. 30 M. 
Vosslers Dantebuch ist das bedeutendste von allen seinen 

Biichern. Es ist die umfassendste wie die am starksten zusammen- 
geballte seiner Loistungen. Das Erproben seiner besten Krafte 
an einem der gróBten Gegenstande. Dantes Werk gesehen im 
Zusammenhang mit der religioRen, philosophischen, ethisch-poli- 
tischen, dichterischen Entwicklung der Menschheit. Ein Hinaus- 
greifen in die Weltgeschichte des Geistes und ein Hineinstellen



Walther Kiichler. 395

der Divina Commedia und ihres Dichters in diese Geschichte an 
ihren Platz, in ihrer bedingten und freien Wesensart und Person- 
lichkeit.

Von 1907 bis 1910 war die erste Auflage in vier verhaltnis- 
miifiig schmalen Teilen erschienen. Die Neuauflage des Jahres 1925 
ist in zwei Bandę zusammengefaBt, dereń auflere Gęsta]t dem 
monumentalen Charakter des Werkes gliicklich entspricht.

Vossler hat, wie er im Vorwort kurz bemerkt, eine tiefgreifende 
Umarbeitung vorgenommen, die „mit der allgemeinen geistigen 
Wandlung der letzten Jahrzehnte in einiger Beziehung steht“ . 
Diese Beziehung ist wirki ich vorhanden und bestimmt den Charakter 
des neuen Buches.

Wenn wir von einer geistigen Wandlung sprechen diirfen, 
so vielleicht in bezug auf die Selbstbesinnung derer, die durch 
die schweren Ereignisse der letzten Jahre gelernt haben tiefer zu 
schauen; durch die Dinge, Formen, Erscheinungen hindurch zu 
jener Wahrheit und Schonheit, dereń Erfassung nur dem person- 
lichsten, seelichen Erleben beschioden ist.

In der ersten Auflage seines Buches hatte Vossler, fast un- 
begreiflicherweise —  aber auch er war, um es ganz grób zu sagen, 
in der allgemeinen Stimmung des Positivismus befangen — zu 
beweisen versucht, daO das P aradies ein dichterischer Widersinn, 
ein riesenhafter MiCgriff sei. Aber unterdessen hat er erkannt, 
dafi Dantes ganzo Dichtung ais religiose Dichtung es mit nichts 
anderem ais mit dem Entriicktsein zu tun hat. Mit dem Ent- 
riicktsein vom Irdisohen, mit der Transzendenz des Menschlichen 
iiber alles Gegebeno hinweg zu dem Leben im Gottlichen, mit jenem 
frommen Leben, das ebenso im Strudel der Sinnlichkeit, in der 
ILolle, wie im Frieden der Seligkeit, im Paradiese erbluhen kann.

Nicht mehr zwischen Sein und Schein schillert die Szenerie 
des Paradieses, wie es in der ersten Fassung hiefi (S. 1163), sondern 
zwischen Erscheinung und Entriickung (S. 774). Das sinnliche 
Sein —  die ganze Wandlung driickt sich in diesem einfachen Bei- 
spiel aus —  gilt ais Erscheinung und der Schein gilt ais Entriickung, 
die das wahre Sein ist: Alleinsein mit Gott, mit der Seligkeit im 
TTnendlichen in der Freiheit des ekstatischen Gefiihls. So gelangt 
die tiefere Hingabe an das Geheimnis iiber aller Erfahrung zum 
besseren Verstandnis des Paradieses ais des erhabenen Gebildes 
einer religiosen Poesie, unter dereń mittelalterlicher Form die 
grofie menschliche Sehnsucht lebt. Die Sehnsucht: in Gott teil- 
zuhaben an dem „ewig Beharrenden im Wechseltanz der Dinge“ . 
Die Erfiillung dieser Sehnsucht kiinden die letzten Verse des Ge- 
dichtes, die eine Vision seligen Lebens geben, nicht das Erlebnis 
eines seligen Todes, wie Vossler in der ersten Auflage schlofi.

W ien . W alth er K iichler.

A u g u s t  R O e g g , L u is  de Camńes und P ortugale Olanzzeit im
S piegel seines N ationalepos. Basel 1925. VIII und 230 S.
Auf bedeutende literarische Kenntnisse und besonders Er- 

kenntnisse gestiitzt, hat Riiegg in seinem Camóesbuch einen sehr 
wertyollen Beitrag zur Camóesliteratur geleistet. Im Mittelpunkt 
seiner Untersuchung steht das vielumstrittene Verhaltnis Camóes’ 
zur Antike und die Art seiner Gótterbehandlung. Riiegg faBt 
das Problem von allen Seiten an; er bringt wertvolle Vergleiche 
auch zur spanischen Literatur, und einige seiner Exkurse, die 
iiber das Thema streng genommen hinausgehen, gehoren gerade

26*
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zu den anziehendsten Teilen dieses lesenswerten Buches. Die 
geschmackvolle Darstellung wird hoffentlich auch dazu beitragen, 
dafi die Beschaftigung mit Camoes etwas zunimmt. So ist diese 
Jubilaumsgabe herzlich willkommen. ttber Binzelheiten werde 
ich ofters in meinem Camoesbuch1) Gelegenheit nehmen, mich mit 
Riiegg auseinanderzusetzen.

W ien . E lise  R ich ter.

Jcles Romains et G. Chennevi1sre, P etit traite de versification .
36 ed. Paris, ód. de la Nouvelle Revue Franęaise. (Les docu-
ments bleus No. 2.) 143 S.
Wenn zwei Dichter, darunter eine Fiihrerpersonlichkeit von 

scharf ausgepragter Originalitat wie J. Romains, sich zusammentun, 
lim eine Verslehre zu schreiben, nicht verstreute Beobachtungen, 
sondern einen vollstandigen Kodex mit genauen Ratschlagen und 
Regeln, worin auch die elementarsten Dinge wie Messung von Vokal- 
verbindungen nicht vergessen sind, so interessiert ihre Arbeit a u Bor 
den angehenden Dichter, dem sie sie in erster Reihe widmen, auch die 
Wissenschaft, Literaturgeschichte sowohl wie Metrik. Denn was 
den Verfassern an kleinen Irrtumorn im Historischen unterlauft, 
wird reichlich dadurch aufgewogen, dafi Praktiker von Erfahrung 
sprechen, die grund lich iiber das Handwerkliche ihrer Kunst nach- 
gedacht und os solbor ausprobiert habon, die vom Vers nicht die 
Distanz des Theoretikers trennt, die ihn ais Instrument kennen, auf 
dem sie taglich spielen.

Gleich das I. Kapitel (Notions de prosodie gónóralo et comparóo) 
bringt mit der Unterscheidung von drei Gruppen: Mementa d ’óbli- 
gation, elem ents d ’option , elements de liberte einen Gesichtspunkt, der 
sich in mancher Beziehung ais fdrderlich orweist. Um don Vers zu 
konstituieren, ist ein Minimum von elćments d ’obligation notwendig. 
Sobald ein Versbau seine klassische Reife erroicht, strebt er danach, 
ein gewisses Gleichgewicht zwischen den drei Gruppen mit Vor- 
herrschaft der elem ents d ’option  herzustellen, und die Idee dieses 
Gleichgewichts bildet entschiedoner ais das Wesen der Elemente 
selbst den lebendigsten Teil der Tradition. Kier ist zweifellos etwas 
Wichtiges erkannt und herausgeschalt. Nur wird dem nichtfran- 
zosischen Betrachter, auch einem Romanen, scheinen, man miiflte 
im Hinblick auf den franzosischen Versbau statt Gleichgewicht 
sagen: ein bestimmtes Verhaltnis, das sich mehr oder weniger dem 
Gleichgewicht nahem kann, wobei gerade die geringere oder grofiere 
Abweichung zum vielsagenden Merkmal wird. Denn daB in der von 
Malherbe und nach ihm fixierten Metrik durchaus die elements d ’obli
gation  iib3rwiegen, liegt klar am Tag. Um so charakteristischer ist 
die Illusion, der die Verf. sich hingeben, obwohl ihre eigene Auf- 
ziihlung S. 17f. sie daraus hiitto roiOen konnen. Dali dem Dichter 
die Verfiigung iiber alle in dor Spracho vorhandenen Reime frei- 
steht (aber immer mit einschrankenden Vorschriften wie dem Wechsel 
des Reimgeschlechts), ist doch etwas so Selbstverst8ndliches, dafi 
die Erwahnung boinahe wie Ironie klingt (lflfit sich iiberhaupt eine 
Poesie denken, die nur mit vorgeschriebenen Reimen arbeitet, also 
lauter boutrimó-Verse fabriziert?), und sonst bleibt nur die Wahl, 
ob feste Gedichtformen oder nicht, die Wahl zwischen verschiedenen 
Metren und boi gemischten Strophen zwischen verschiedenen Kombi- 
nationsmoglichkeiten. Von Gleichgewicht konnte man in Italien

*) In Vorboreitung bei Elwert, Marburg.
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und Spanien reden, bzw. in Frankreich eher bei der Plejadę und 
vor der Loekerung, welche die traditionelle Metrik in der Hand der 
Komantiker erfahrt, da bei ihnen zu den elem ents d ’option  nocb 
hinzutritt die Wahl zwischen dem symmetrisch-binaren Alexandriner 
(6 -f 6) und anderen Strukturen (z. B. den Trimetern, freilich noeh 
mit dem Vorbehalt, dafi der Einschnitt in der Mitte wenigstens 
aufierlich gewahrt werde), und weiter die Moglicbkeit des Enjambe- 
ments (die Forderung, die gedankliche und sprachliche Gliederung 
mit den Versgrenzen zusammenfallen zu lassen, ist nicht aufgefuhrt, 
obwohl sie ein sehr wichtiges elem ent d ’ obligalion  bedeutet).

Kap. II (La mesure du vers et les metres) versucht zwischen 
prosodischen und rein orthographischen Silben zu unterscheiden. 
Ais prosodisch wird jede Silbe bezeichnet, die in normaler Sprech- 
weise Iaut werden kann, und ais normale Sprechweise eine, die ohne 
Affektiertheit und Archaismus die Sprache und den Wohlklang der 
Worter respektiert. In dieser umstandliehen und dennoch vagen 
Definition offenbart sich das ernste Dilemma, das dem franzosischen 
Vers durchdie Entwicklung der Sprache erwachsen ist, die im 19. Jahr- 
hundert seine Basis und Einheit, das Prinzip der festen Silbenzahl, 
erschiittert hat, ohne dal.l bis jetzt eine andere gefunden ware. Die 
Verf. empfinden das auch und helfen sich mit der Behauptung, (lab 
der franzosische Vers iiberhaupt nicht isoliert gemessen werden 
konne, dafi z. B. ein Alexandriner ais solcher nicht durch seine feste 
Silbenzahl gebildet sei, sondern in hoherem Mafie dadurch, dafi er 
zu einer Reihe von Versen gehort. Die Schwierigkeit selber wird 
damit natiirlich nicht aus der Welt geschafft. Dies Kapitel streift 
auch kurz die Hiatfrage und akzeptiert den seit 1890 erreichten 
Zustand, der die Losung von Fali zu Fali der Entscheidung und dem 
Takt des einzelnen iiberlafit. Hier ist wiederum ein charakteristisches 
Detail. Bei der Kritjk der alteren Regel iibersieht der Traitó ganz 
den springenden Punkt, namlich dafi der Hiat niemals yerpont 
wurde, wofern er nur orthographisch maskiert war. Nichts veran- 
schaulicht besser, welch starken Einflufi das Schriftbild sogar auf 
einen Dichter wie J. Bomains ausiibt, der, wie seine Verse und das 
nachste Kapitel (Les accords) beweisen, aufierordentlich empfanglich 
fiir das Auditive ist. Es behandelt die klanglichen Bindungen. Ent- 
sprechend ihrer Praxis verwerfen flie Verf. den Reimzwang, aber 
nicht durchaus den Reim und rechnen daneben mit Assonanz und 
Konsonanz (z. B. sentinelle: nulle) ais Bindemitteln. Die Lauteffekte, 
die sie aufzahlen, sind bekannt, ais Reimersatz in der modernen 
Poesie gelaufig und von jeher im Versinnern ais Zutat zum Reim 
(man erinnere sich nur, wie raffiniert Racine oder V. Hugo ihre Verse 
mit Anklangen der verschiedensten Art durchwoben haben). Aber 
neu ist die Betonung der konstitutiven Rolle, die ihnen im modernen 
Vers zufallen soli und aufier der vielfach ungliicklichen, unnotig 
Verwirrung stiftenden Terminologie die Systematisierung und Klassi- 
fikation, die so liebevoll bis ins allerkleinste ausgesponnen wird, 
dafi den Verf. selber davor bangt, an die Rhótoriąueurs zu gemahnen. 
Und in der Tat, so weit sie von dereń Kunstanschauung entfernt sind, 
ganz fremd ist ihnen der formalistRche Spieltrieb nicht, in dem sich die 
Poesie des Mittelalters vollends totgelaufen hat, wenn er sich auch 
nur in der Freude am Einschachteln in Rubriken, Unterrubriken 
und Unterunterrubriken verraten darf1). Kap. III und IV befassen

1) Noch tiftelnder rubriziert Jean Hytier, Tlieoric constructive du 
v "S classique-moderne (in der Zoitschrilt Le Mouton Blanc, Noyember
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sich mit den fur Versgruppen, Strophen und Reihen auftauchenden 
Fragen. Bemerkenswert ist, wie kritisch die Verfasser iiber das 
Enjambement urteilen; die Verschwendung, die das romantische 
Drama damit getrieben bat, auch wo nicht besondere Wirkungen 
erzielt werden sollten, wird streng getadelt. Das SchluBkapitel 
(Vue d’ensemble . . . Regles, remarąues et conseils) erganzt die Aus- 
fiihrungen und prazisiert zusammen mit dem Vorwort den Sinn und 
die Tragweite des Traite.

Sie geben sich negativ vor allem in der vernichtenden Kritik 
am Verslibrismus kund. Die Verf. werfen ihm vor, daB er den Vers 
nicht reformiert, sondern zerstort hat 1. weil er es unterlassen hat, 
die Abschaffrmg alter elem ents d'obligaiion  durch Schaffung neuer 
zu kompensieren, die Entspannung durch neue Einengung (daher 
unbestreitbarer Verfall des Technischen, Handwerklichen), 2. weil 
er gerade wesentliche elements d ’ obligation abgeschafft hat, darunter 
das unentbehrlichste, einen gesetzlich formulierbaren Rhythmus 
(daher, ais auch noch der Reim aufgegeben wurde, der Yers iiberhaupt 
zu existieren aufhorte rnid sich von Prosa nur mehr kraft einer sub- 
jektiven, willkurlichen Entscheidung des Dichters unterschied, dio 
sich dem Leser lediglich durch dio typographische Gruppierung 
offenbarte). S. 24 hoiBt es: «Certains verslibristes . . . ont prótendu 
que le vers librę avait sa techniąue et que lo rythme meme en ótait

1923). Dieser Versuch, dessen Vermittlung ich E. R. Curtius ver- 
danke, sei angezogen, weil er auf R. und Oh. fuBend vielfach iiber 
sie hinausgeht. Das Ziel ist das gleiche, Aufsuchung einer metrischen 
Disziplin ais Grundlage fiir einen modernen Klassizismus. Im Mittel- 
punkt stehen die klanglichen Bindungen, dereń Arten tabellarisch 
clargestellt werden. Um die Vollstandigkeit zu erreichen, dio er bei 
R. und Ch. vermiBt, will Hytier die verschiedenen Moglichkeiten 
konstruktiv errechnen. Er begreift darunter ais Bindung sogar das 
blofie Vorhandensein konsonantischen Elements wie in ro u te : ville, 
(was er in seinen ,,Dissonanzen“ -Tabellen aufzahlt, gehort in ein 
anderes Kapitel). Vor der Menge der sich so ergebenden Kombinationen 
erseheint ihm das altere Reimverfahren ais diirftig. Kein Wunder, 
da die Zahl der Bindungsmoglichkeiten natiirlich in dem MaB zu- 
nimmt, in dem der Gleichklang, bzw. Anklang fliichtiger wird. Trotz- 
dem kann man von dem Reimverfahren nicht wie H. ohne weiteres 
behaupten, es besafie weniger Reiz der Abwechslimg und des TTner- 
warteten; das sind Eigenschaften, die nicht vom lautlichen Charakter 
allein, sondern auch vom Sinn abhangen. Und die an sich richtige 
Behauptung, daB ein feines Ohr imstande sein wird, mehr oder weniger 
klar alle, auch leise, dislcrete Klangbeziehungen in und zwischen 
Versen zu erfassen, iibersieht die besondere Funktion, die der Gleich
klang am Zeilenende und erlidht im franzósischen Vers hat, da dessen 
Einheit weder durch die (illusorisch gewordene) feste Silbenzahl 
noch durch bestimmte rhythmische Gestalten wie z. B. im Hexameter 
verbiirgt ist. Wenn sich im Franzósischen bis ans Ende des 19. Jahr- 
hunderts trotz wiederholter Experimente niemals wie im Italienischen 
und Spanisch-Portugiesischen der reimlose Vers, bzw. die (schon im 
Mittelalter verhaltnismaBig friih zuriickgedrangte) Assonanz durch- 
zusetzen vermochte, so muB das mit dem Bediirfnis zusammenhangen, 
wenigstens den AbschluB der Zeile deutlich zu markieren, wie das 
nur durch einen entschieden fuhlbaren Gleichklang geschehen kann. 
Wie sehr die ,,Akkordisten“ ihr Verfahren iiberschatzen, ais ware 
os eine neue Entdeckung, ein bislang yergraben gewesener Schatz,
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soumis a des conditions dófinies. Mais ils n’ont pas depasse cette 
affirmation d’ordre gśnóral ou du moins, quand ils l’ont fait, se sont 
ils contentós d’exprimer, plus ou moins nettement, l ’idóe que c’est 
1’inspiration du poete qui lui dietę k  chaque moment son rythme, et 
que la loi du rythme est de se plier avec docilitó au mouvement de 
l’esprit, ce qui revient k  dire qu’il n’y a point de loi et que le rythme 
est un ólement de libertś.n Und die Forderung, daB der Rhythmus 
nicht frei sein darf, schon unterstrichen S. 14f.: notwendig ist «une 
division óbligatoire, c’est-a-diro tout a fait independante du mouve- 
ment propre de la pensóe ou de l’inspiration.» Diese Satze sind eine 
energisehe Absage an das sich von der Romantik an akzentuierende 
Bestreben, za einem von iiberindividueller Gesetzlichkeit befreiten, 
von Mai zu Mai von innen heraus geborenen Rhythmus durchzustoBen 
(vgl. meine Literaturgeschichte in Walzels Handbuch, wo ich ver- 
sucht habe, die Etappen der Entwicklung inmitten einer allgemeinen, 
gleichgerichteten Stromung zu skizzieren, S. 24ff. und die dort 
zitierte AuBerung de Souzas). Und da dies Bestreben in einen groBeren 
Komplex verflochten ist, dessen Teile alle auf das im Begriffspaar 
der organisehen Ordnung und der inneren, individuellen Gesetz- 
mafiigkeit enthaltene Ideał zuriickgehen, das die Romantik gegen die 
auBerliche Ordnung und die mechanische Regelhaftigkeit (wie sie 
sagte) des Klassizismus ausspielte und das sich in der franzosischen

beweist Hytiers kuriose Vergleichung einer Strophe von J. B. Rousseau 
mit einer modemen.

Une gloire le dócouPe, ................P
Un souffle saint l’enveLOPpe, . . . P . . . L . . . 0
Et voici qu’en langues d’O R ......................O. . .R
Gonfle, s’apaise et palPiTe..........P ............................. T
Sur 1’enclume et sur 1’auTEL............  L ......................T
La prósence d’un Dieu fO R t ......................O ..  . R
Alle Zeilenausgange sind fortlaufend klanglich miteinander 

verbunden, nirgends ein AbroiBen, ein Loch, betont Hytier, ungleich 
reicher und. geraffter ais in der Strophe von Rousseau, die nur Reime 
hat, die immer nur je zwei Zeilen miteinander verbinden, und in 
der die Verse 4 und 5, 6 und 7 unverbunden auseinanderfallen. Wenn 
er aber bei Rousseau die den Reimvokal umringenden Konsonanten 
ebenso typographiseh herausgehoben hatte, wie er das bei der modernen 
Strophe macht, hatte er konstatieren konnen, daB Vers 4 und 5, 
6 und 7 miteinander verbunden sind (im letzteren Fali hat ihn die 
verschiedene Orthographie irregefuhrt), daB iiberhaupt von V. 1—10 
eine nicht abreiBende Kette lauft und daB, von den Uollreimen ganz 
abgesehen, eher ein Plus ais ein Minus klanglicher Bindungen vor- 
handen ist, (womit kein Urteil iiber die Qualitat ausgesprochen 
werden soli; die Verantwortung fiir die Beispiele tragt Hytier):

1 Les cieux instruisent la TERRE . T . .E ........R
2 A róvórer leur auTEUR:................T .........Ó ..R
3 Tout ce que leur globe ensERRE, . . .  E . . . .  .R
4 Celebro un Dieu crśaTEU R..........T .........Ó. .R
5 O quel sublime canTIQUE............T .....................  I . .K
6 Que ce concert magnifIQUE.................................. I . .K
7 De tous les cólestes CORps 1............................ R . . . .  K . .0
8 Quelle grandeur in fiN IE l........................................I ................. N
9 Quelle divine harmoNIE..........................................I ..................N

10 Rósulte de leurs accORds! .............................. R . . . .  K . .0
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Literatur des 19. Jahrhunderts zwar niemals vollig, geschweige 
denn extrem entfaltete, aber doch irnmer wieder an verschiedenen 
Punk ten aufflackerte, so bedeuten die Satze aueh einen Protest 
dagegen und damit die Abkehr von einer der Bahnen, wo die indivi- 
dualistische Grundtendenz der Romantik am auffallendsten zu spiiren 
ist, wenn auch die Hemmungen wirksam genug biieben, um den 
Anlauf zu bremsen.

Der Wille zu solcher Abkehr und vor allem der Wille, mit dem 
ais chaotisch und anarchisch empfundenen Zustand aufzuraumen, 
der 1890 hereinbrach, spiegelt sich schon in der Tatsache, dafi mit 
dem Traite eine richtige Verslehre, deekriptiv und normativ gedaeht 
(wie ausdriicklich betont wird), entstandon aus einer Vorlesung mit 
praktischen tjbungen (an der Ecole du Vieux-Colombier), ein halbes 
Jahrhundert nach dem parnassischen P etit Traite Bamdlles und drei 
Jahrzehnte nach dem Ansturm des Verslibrismus erscheint. Die Ver- 
fasser werden den von ihnen vorgeschlagenen Kodex kaum in Bausch 
und Bogen ais definitiv betrachton. Deswegen ist er nicht weniger 
symptomatisch, im Prinzipiellen fiir die Erkenntnis, dal.i eine neue 
Disziplin not tut, in den Einzelheiten fiir die Erkenntnis, dafi sie nur 
in Fiihlung mit der Vergangenheit, nicht in Losreifiung von ihr 
gefunden werden kann. Die Technik des 20. Jahrhunderts wird 
eine Sprossung der Technik des 17. Jahrhunderts sein, aufgebaut 
auf der Technik Malherbes, die nur erweitert und mannigfaltiger, 
abwechlungsreicher gemacht zu werden braucht. So verkiindet die 
Vorrede mit einer Huldigung fiir Malherbe, die in vielen iihnlichen 
Stimmen der Gegenwart ihr Echo hat. Also Riickkehr zum Klassi- 
zismus? Ja — aber mit Einschrankungen und Errungenschaften, 
die ihn den Bediirfnissen einer geanderten Zeit anpassen. Und Riick- 
kehr nicht ais gedankenlose, unfruehtbare tlbernahme der fertigen 
Poetik des 17. Jahrhunderts, sondom in iiberlegter Ankniipfung eine 
Wiederbelebung aus Kontinuitat des Geistes heraus oder (wie E. R. 
Curtius es gliieklich formuliert1}, am Schlufi seines Aufsatzes iiber 
Valśry Larbaud, wo er die Anzeichen einerRenaissance der klassischen 
Tradition zusammenstellt und deutet): aus Wahlverwandtschaft 
der iisthetischen Instinkte.

F reiburg  i. B . H. Heiss.

Jos. Feldmann, Ortsnam en, Ihre Entstehung und Bedeutung. Unter 
besonderer Beriicksichtigung der deutschen Ortsnamen. Halle 
(Saale), Buchhandlung des Waisenhauses 1925. 143 S.

W ilhelm Sturmfels, E tym ologisches L ex ikon  deutscher und frem d- 
landischer Ortsnam en. Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung, 
Berlin u. Bonn 1925. 157 S.
Veroffentlichungen iiber Ortsnamenkunde, die aufier den Spraeh- 

forscher auch noch den Geographen und Historiker interessi; rt, 
werden stets freundliohe Aufnahme findon, denn nur wenige wagen 
sich an dieses schwierige Gebiet. Feldmanns Buch stellt in uber- 
sichtlicher Darstellung das Wichtigste aus dem Bereiche der Orts
namenkunde zusammen. Besonders beriicksichtigt sind naturgemafi 
die deutschen Ortsnamen, fremdsprachliehe werden meist nur ver- 
gleichsweise herangezogen. Den 15 Kapitelu des Textes schliefien 
sich Index und Literaturverzeichnis an. Tm allgemeinen zoigt sich 
Verf. mit seiner Materie yertraut. Ne hen der Germanistik beherrscht

’ ) Franzosischer Geist im neuen Europa, Deutsche Verlags- 
anstalt 1925, S. 222ff.
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er auch die fiir die deutsche Ortsnamenkunde unerlaBliche Slavistik, 
unerl&Blich deswegen, weil sicher ein Drittel der deutschen Orts- 
namen slavischen Ursprungs ist.

Im einzelnen mochte ich bemerken: S. 44 heiflt es, ,,K em p en u 
(bei NeuB) brauche nicht von lat. cam pus abgeleitet zu werden, 
sondern gehe auf sachs.-fries. K a m p  ,,Feld“  zuriick. Dieses selbst 
aber beruht auf cam pus (Lehnwort, vgl. W eigan d-H irt, Deutsches 
Wb. s. v. cam pus). — Es ist betriibend, daB die einleuchtende 
Lessiaksche Etymologie von K lagenfurt ais Furt der Klagen 
(mythische Wesen) noch immcr nicht durchdringen will1). S. 60 gibt 
Verf. die veralteten Etymologien Olanfurt und C laudii forum , dereń 
Unhaltbarkeit L e s s ia k  fiir jeden Sehenden unwiderleglich dar- 
getan hat.

Eine schone Analogie zu K lagenfurt =  Furt der Klagen bietet 
die Deutung von Elberfeld  ais Feld der Elben =  Elfen (vgl. Verf. 
S. 57). — Zur Etymologie Havana2) <  Hafen (8. 71) wird der Koma- 
nist bedenklich den Kopf schutteln. Der Name diirfte aus der Sprache 
der Eingebornen stammen (vgl. S tu rm fels , s. v. H abana). — S. 86: 
auf roboretum  „Eichenwald" beruht auBer Roroth  (bei Trier) auch 
R ow reto  in Sudtirol. — S. 87: Ponhalz (H olz =  Wald) ist wohl nicht 
„Buchenwald“ , sondern „Bannwald“ . — So geht auch 8. 88 Voh~ 
uńnlcel nicht auf V o h —  Fohre zuriick, sondern dieses Voh  bedeutet 
„Fiichsin11, ist also =  „Fuchswinkel". — Zu Leim en  <  Leimheim 
=  Lindenheim vgl. engl. lim ę „Linde11.

S tu rm fels ’ Etymol. Lexikon — wie sich diese alphabetische 
Zusammenstellung von Ortsnamen etwas pompos nennt — ist eine 
willkommene Erganzung zu dem Buche Feldmanns. Der Verfasser 
eines allgemeinen etymologischen Ortslexikons hat eine schwere 
Aufgabe. Wiirdo man von ihm kritische Beherrschung des gesamten 
Stoffs verlangen, so miiflte er in allen Sprachen des Erdkreises be- 
wandert sein. Da auch der Rezensent kein linguistischer Wunder- 
mensch ist, so wird er bei Besprechung eines solchen Werkes zur 
Naehsicht geneigt sein. Immerhin lieBen sich bei groBerer Achtsam- 
keit solche Inkonseąuenzen vermeiden wie die zwiefache Deutung 
von O orz. Einmal (s. v. Oorz) wird der Name richtig ais sław. gorica  
(Dim. von góra ,,Berg“ ) gedeutet, ein andermal falschlich zu Oraz 
aus sław. gradez (grad —  Burg) gestellt (s. v. Oraz). Diese Etymologie, 
die einem Slavisten einen Nervenchoc verursachen konnte, habe ich 
schon gelegentlich der Besprechung von W asserziehers „Sprach- 
geschichtlichen Plaudereien11 geriigt. (Vgl. diese Zf.., Bd. 32, S. 81). — 
Bei K lagen furt steht natiirlich auch die unausrottbare falsche Etymo
logie (F urt an der GUm; vgl. weiter oben). — Bei H avre fehlt der 
Artikel, mit dem es immer gebraucht wird (L e H avre [de grdce\) und 
der sich aus der Etymologie <  deutsch H afen  erklart. (Vgl. port. 
Oporto <  illum  portum ). — Genua hat nicht mit O enf gleiche Herlcunft, 
sondern geht auf lat. .Jenua zuriick, woraus lautgemaB ital. Genova 
wurde. — DaB bei dem geringen Urn fang des Biichleins unter den

J) Lessiak hat zu wiederholten Malen seine Etymologie aus- 
fuhrlich begriindet, so in Carinthia, Bd. 112, S. 62ff. sowie im Archiv 
f. slayische Philologie Bd. 32, S. 183ff., worauf mich Kollege Dr. H. 
P. Meier froundlichst aufmerksam macht. Vgl. auch meine leider 
vergebliche Abwehr der falschen Etymologien in dicser Zf., Bd. 33, 
S. 65 gelegentlich der Besprechung von W asserziehers „Spazier- 
gtinge durcli unsere Muttersprache11.

2) Im Index steht falschlich He,wanna.
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Ortsnamen eine knappe Auswahl getroffen werden mufite, versteht 
sich von selbst. Doch vermisse ich immerhin von italienischen Stadten 
z. B. P ola , S pezia , M aniu a , Verona, von spanischen Oviedo, M u rcia . 
ELoffentlich prasentiert sich das im aligemeinen recht brauchbare 
Buchlein bei einer Neuauflage in wesentlich erweitertem Dmfang.
L. SainiSan , L es sources indigenes de l ’etym ologie franęaise. Tome

premier: Nouvelles perspectives. XII, 448 pag. Tome deuxieme:
Rśalitśs et mirages. 519 pag. Paris, B. de Boccard, óditeur.
Anciennes rnaisons Thorin et Fontemoing 1, rue de Medicis 1925.
Die zwei machtigen Bandę, die mir zur Besprechung vorliegen, 

sind ein novum in der Romanistik. Sie stellen die franzosische 
Etymologie dar, nicht in Form eines Worterbuchs, sondern in Ab- 
handlungen. die den Stoff nach begrifflichen Gruppen geordnet vor- 
fiihren. Die neue Richtung des Werkes pragt sich schon im Titel aus: 
Die einheim ischen  Quellen der franzbsischen Etymologie: Da- 
mit ist auch sein polemischer Charakter notwendigerweise gegeben, 
denn wahrend die altere etymologische Schule wie fasziniert auf 
das Vulgarlatein blickte, Worter aus verschiedenen Epochen einfach 
darin zu verankern suchte, ja sich nicht scheute, im Not fali o eigene 
mehr oder minder phantastische Konstruktionen zu wagen (supponierte 
Formen), zeigt uns Saindan die sprachbildende Schopferkraft der 
franzosischen Volksseele; unermiidlich studiert er die Sprache der 
unteren Volksschichten, das neue und alte Argot der Stadte, die 
Patois der Bauern. Auch in dem Sinne bricht er mit der iii teren 
etymologischen Schule, daB fur ihn nicht die Lautgestalt des Wortes 
die Hauptsache ist, sondern dessen geistiger Inhalt. Schon in 
seinen friiheren Arbeiten, den Studien iiber die Tiermetaphern, die 
eigentlich zu fruh gekommen waren, um bei den noch ganz im Pho- 
netischen befangenen Faohgenossen die gebiihrende Wiirdigung zu 
finden, hat er die erstaunliche Biidkraft der Sprache (crśation móta- 
phoriąue) aufgezeigt. Auf diesem Wege schreitet Verf. in seinem 
neuen Werke erfolgreich fort. Es gelingt ihm, in zahlreichon Fallen 
durch die stetige Beobachtung des Metaphorischen die Herkunft 
vieler bisher dunkler oder falsch gedeuteter Worter klarzulegen und 
uns die unermiidlich tatige Phantasie des Volkes erkennen zu lassen, 
die lortwahrend neue sprachliche Werte schafft.

Neben dem Metaphorischon kommen auch andere Faktoren 
volkstiimlicher Sprachschópfung wie Lautsymbolilc (mots expressifs) 
und Kindersprache zu ihrem Rechte. Man kann wohl sagen, noch 
hat uns kein Gelehrter einen so klaren Einblick in die sprachliche 
Werkstatt des Volkes gewahrt. Jetzt erkennen wir erst, wie sehr die 
alteren Etymologen das Weiterleben der Sprache ignoriert haben; 
man bedenke nur, welch goringo Beachtung in der etymologischen 
Forschung die Argots gefunden haben, dereń Bedeutung fiir die Ent- 
wicklung spezioll des Franzosischen erst Sainóan mit seinen Werken 
L ’argot ancien, Le langage parisien au XIX» siecle festgesteilt hat.

Ich mochte beinahe sagen, Sainóans Work wirkt auf den Leser 
ethisch: befreiend und ermutigend. Ein frischer Luftzug dringt in die 
Stickluft der Gelehrtenstube. Die miihseligen Geriiste lconstruierter 
Substrate stiirzen zusammen. Hiiufig lost sich dort, wo man friiher 
Schwierigkeiten sah, die nur mit dem Aufwand profundesten Biicher- 
wissens zu beheben schienen, das Problem dem niichternen Blicke 
auf die einfachste Weise. Sainóans Werk ist eine Reaktion des ge- 
sunden Menschenverstandes gegen gelehrte Verstiegenheit.

Die zehn ,,Biicher“  des Werkes fiihren uns durch alle Gebiete 
des sprachlichen Geschehens. Es werden behandelt: Metaphern (Tiere,
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Pflanzen, unbelebte Natur, Kiinste und Handwerke, Mensch und 
Gesellschaft), semantisehe Reihen (z. B. bavarder —  patauger, b&frer 
=  railler, chaussure =  bateau etc.), volkstiimlicho Uberlieferungen 
(Tiere, Tiersagen, Pflanzen, Wetterfolklore, antike Gottbeiten, Teufel, 
Zauber, Heilige, iibernatiirliche Wesen, Glaube, Aberglaube, Brauch 
usw.), Patois, Jargon, Verbrecherargot, Geschichte und Zivilisation, 
TJrschopfung, Kindersprache, Sprache ais Nachahmung, Empfindungs- 
worter, Gerausche und Tonę, tierische Laute, Lautsymbolik, Ver- 
haltnis des Franzosischen zum Vulgarlatein, Griechischen, Keltisehen, 
Germanisehen. Im Anhang A werden sprachliche Faktoren von 
sekundarer Bedeutung behandelt wie Funktion von Suffix und Prafix, 
Kreuzung, Volksetymologie, sprachliche Ironie usw., im Anhang B 
werden die franzosischen Entlehnungen aus orientalischen Sprachen 
(arabisch, persisch, tiirkisch) untersucht. Um das Nachschlagen zu 
erleichtern, hat Verf. nicht dieMiihe gescheut, zwei Indices, einen der 
Worter und einen der Begriffe zusammenzustellen.

Es ist nicht Jeicht, aus der Fiille interessanter Beispiele eine ent- 
spreohende Auswahl zu trefien. Es seien daher aufs Geratewohl 
einige Etymologien herausgegriffen: blgue „stammelnd, stotternd" 
(davon begayer „stammeln") ist identisch mit westfranz. bhjue, 
(=  schriftfranz. biąue ,,Ziege“ ). „Stottern" ist also „meckern“  
(I 67f.), — belier ,,W idder“ , das man friiher von frank, helia ,,Glocke“  
(REW. Nr. 1024) abgeleitet hat, geht auf beler ,,bloken“  zuriick. 
{belier == m outon qui pousse des bilem ents p ou r se fa ire suivre II 40). — 
se blottir (I 11) „sich ducken“  wurde urspriinglich von dem auf 
seiner Stange kauernden Falken gebraucht. Diese Stange hieC seit 
dem 15. Jahrhundert biot, was eine Nebenform von bloc ist. — chicane 
(I, 12) ist eigentlich einStreit, der beim Kugolspiel (chiccme ,,Kugel“ ) 
entsteht. — Kulturhistorisch besonders interessant ist der Ursprung 
von coąu in  „Schurke". Das Wort bedeutet zunachst (12. Jahrhundert) 
einen in Pilgertracht verkleideten Bettler, dessen Hut mit Muscheln 
(ooques) behangt war, so daB das Wort eigentlich „Muscheltrager“ 
besagt. (I, 110). — In Anjou bedeutet cocasser ,,gackern“  (von der 
Henne, wenn sie ein Ei gelegt I, 81) — daher cocasse =  ,,liicherliche 
oder zudringliche Person, ‘ ‘ dann auch Ad jektiv in derselben Bedeutrmg 
(vgl. die abenteuerliche Herleitung im REW. Nr. 2362). — chaloupe, 
das man bisher von niederl. sloep abgeleitet, ist identisch mit chalope, 
das im 16. Jahrhundert ,,NuCschale“  bedeutet (I, 145). — filou  —  
fileu r  (ou  steht fur eu x  oder eur). Ein filou  ist also ein fileu r de d u p es , 
d. h. einer, der auf Dummkopfe fahndet, um sie zu ubertolpeln 
(II, 323). — brague ,,verriickt“  ist identisch mit brague ,,Spiirhund“  
(I, 64; vgl. ecervele comrm un braque). Verf. vergleicht hiermit schweiz. 
berou  „Widder“  =  toque; auch stellt er in Anschlufi an Diez span. 
loco „verriickt“ zu ital. allocco, locco ,,Eule“  (vgl. hierzu auch S p itz e r , 
Bibl. dell’ Arch. rom. serie II, vol. II /l, S. 89). — degringoler „herab- 
rollen“ , das im REW. Nr. 4777 von nd. Jcringelen ,,schlangeln“  ab
geleitet wird, stammt aus dem Pikardischen, wo gringole —  steiler 
Hiigel (I, 316). — gram r ,,emporklimmen“ , das man bald von gradus, 
bald von graip jan  „greifen" ableiten wollte (REW Nr. 3831 u. 3831W 
kommt von grave ,,Sandfelsen“  (I, 241). — grippe, im REW. Nr. 1886 
zu russ. chripu  ,,Heiserlceit“  gestellt, gehórt zu gripper  ,,erwischen, 
packen“  (II, 360f.) Krankheitsnamen bezeichnen urspriinglich haufig 
eine gewaltsame Einwirkung von auflen. Das russische Wort ist dem 
Franzosischen entlehnt. — hanneton  ,,Maikafer“  hat man bisher mit 
deutsch „Hahn“  in Beziehung gebracht (REW. Nr. 4026), es ist jedoch 
=  a net on  ,,Entchen“ (I, 48). — cam us ,,stumpfnasig“  ist dasBelbe
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Wort wie chamois „Gerase“  (I, 92), wobei auf i tal. cam oscio verwiesen 
wird, das sowohl „Gemse11 ais auch „stumpfnasig11 bedeutet; camus 
heiflt also eigentlioh „mit einer Gemsenschnauze behaftet1)11.

mcuraud „Schurke, Lump“ (I, 58), uber dessen Etymologie so 
viel gestritten wurde (vgl. REW. Nr. 5264) erweist sich ganz einfach 
ais Bezeichnung des Katers, der in den Patois Zentralfrankreichs 
tatsachlich m araud  heiflt. Somit erklart sich die Ableitung niarauder 
„pliindemd auf den Feldern umherziehen11 ais ursprunglicher Aus- 
druek fur die nacbtlichen Beuteziige des Katers. — m arron  „grofie 
Kas tanie “ (ital. m arrone) gehort zunachst dero Patois des Dauphine 
an und ist identisoh mit siidfranz. m arron  ,,Widder“ . Verf. vergleicht 
prov. belino „Schaf“ und schweiz. bocanna ,,Ziege“ , beides auch fiir 
„grofie Kastanie11 gebraucht. Diese Bezeichnungen staramen sicher 
von Kinderspielen her, wie dies Jud  fiir die ahnlichen Namen des 
Tannenzapfens nachgewiesen hat1 2) (Bulletin de dialectologie romane, 
III, S. 14f.).

Wertvoll fiirsemantiseheStudiensind die begrifflichenZusammen- 
stellungen, wie sie sich namentlich aus dem ,,index des id4es“  ergeben. 
So wird der Begriff ,,Haken“  aufgefafit ais „Schnabel der Ente“  (cme, 
anille 1,85), des Kapauns (capon  1,173), des Truthahns (codinde ebenda > 
oder schliefilich ais Klaue des Sperbers (breveux II, 160). — Der Be
griff „Knabo“  ergibt ais Reflexe: Rundchen (cadel I, 190), Schwein- 
chen (gone I, 191), Dieb (gam in, polisson , ebenda). — Auch zur Meta- 
phorisierung des Begriffs „Madchen11 milssen Tiernamen herhalten: 
Katze (chato I, 189), Farsę (mogę I, 190), Sau (truie, ebenda), kleine 
Elster (piolle, I, 191). — Den Korb finden wir verbildlicht ais Eselin 
(bourriche I, 44) hohlen Baumstamm (cdbas I, 126), ais Hiihnersteige 
(glinę II, 160).

Auffallend ist die reicho MetaphernbHite von Grundbegrifien wie 
„Baumstamm11 (I, 123—138, II, 109—116) oder „K ot11 (I, 154—161,. 
II 117 — 144). Besonders ergibig ist auch die Terminologie des Fiseh- 
fangs (II, 146—198). Die weitaus grofite Anzahl von meist sehr origi- 
nellen Metaphern hat jedoch die Tierwelt gezeitigt (I, 55 — 121).

Einzelne Bemerkungen: Mit der Bezeichnung von Getreide- 
haufen durch Tiernamen (Bock, Ziege, Kater I, 149) vergleiche man 
ahnliche Namen im Deutschen. Uber die Mythisierung dieser Begriffe 
vgl. H. B ertsch , Weltanschauung, Volkssage und Volksbraueh, 
S. 365, 378, 403. — Zu brehaigne „unfruchtbares Schaf11 (I, 76) gehort 
auch span. brena „briichiger Boden11, zu dessen Erklarung man ein 
lat. veranea (REW. Nr. 9215) konstruiert hat. — Zur Etymologie 
von coquecigrue (I, 80) vgl. R ieg ler im Arch. f. n. Spr.-Lit., 145, 
S. 263f., wo cigrue aus cig(ogne) -f- grue gedeutet wird. — Die Zu- 
sammengehoriglceit von i tal. pitocco  „Bettler11 und mittelfranz. 
pita u d , id. sowie dessen Horkunft von prov. p ita  „aufpicken11 hat 
schon L. Spitzer (Zf. S. 695) erkannt*), ebenso bei chaumr (des 
oreilles) „die Ohrenspitzen11 (I, 95) die Zugehorigkeit zu chauve „Kauz- 
chen“  (Zf. 42, S. 16). — Zu jringuer „hiipfen11 (I, 86ff.) vgl. die aus-

1) Vgl. deutsch Schafnase fiir eine Apfelart (L . S p itzer  in Z. f.. 
rom. Phil. 42, S. 13, Anm. 1).

2) Z. B. baron „Widder11 (Puy do Dóme). Vgl. ahnliche Namen 
in deutschen Dialekten (G. W eise, Unsero Mundarten, S. 114).

*) Aus der Nichtberiicksichtigung gleiehzeitiger Forschungs- 
crgebnisse resultiert fiir den Verf. kein Vo] wurf, da er wahrend der 
langen Dauer der Drucklegung nicht in der Lagę war, die neu er- 
scheinende Literatur zu benutzen.
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fiihrlichen AuBerungen L. Spitzers in der M eyer-Liibke-Fest- 
schrift, S. 161ff.) — Zu połiron  „Króte“  — „grofie Pilzart“  (I, 102) 
vgl. R ieg ler in „Worterund Sachen" VIII, S. 143, wo die mythischen 
Beziehungen der Krote zum Pilz erortert werden. — Die Etymologie 
bearn. escarbalh „Maikafer" <  escw abilhat „aufgeweckt" (I, 119) 
findet ihre Bekraftigungin einem ArtikelL. Spitzers (Zf. 42, S. 27). — 
Zur Etymologie franz. frasąue ,,toller Streich“ < ita l . frasca „Zweig" 
(I, 152) sei auf die ital. Redensart verwiesen: aver un ram o, womit sich 
deutsch „einen Sparren haben" vergleicht. — Die Herleitung des 
Wortes cagnarda „geschiitzter Platz groBes Segeltuch" von canis  
(I, 176) findet sich auch beiL. S pitzer(Z f. 40, S. 697ff.). — Derselbe 
bringt (Zf. 42, S. 201 ff.) franz. gouje „Madchen" mit gouger „Ganse 
stopfen" in Zusammenhang und verweist auf n.-main gouje —  grosse 
filie', nach Sainćan {I, 190) ist gouje „Madchen" hingegen eine 
Metapher von gouje „Schwein" (zum Vergleiche wird prov. chourro 
„Schwein" =  „Knecht" herangezogen). Hierbei ist zu bemerlren, 
daB mandie SpitzerscheEtymologieauchsehrgutfurgowje„Sehwein" 
gelten lassen kann: Schweine werden gemastet. — Beziiglieh der 
Etymologie franz. gam in  „Gassenjunge" <  berry. gamer „stibitzen" 
(I, 191) vgl. L. Spitzer (Zf. 42, S. 201), der das Ztwt. zu prov. se 
gam er — se m oisir stellt. Ale Analogien fiihrt er an herpin, ra p in , rapaz, 
die alle zu Verben gehoren, die „rauben", „raffen" bedeuten. — 
Sainśan (I, 210f.)erklart den Gebrauch vonTiernamen fiir„Rausch“  
aus der Vorliebe gowisser Tiere fiir den Alkohol. Gegen diese Auf- 
fassung hat sich R ezensent an zwei Stellen ausgesprochen (Das 
Tier im Spiegel der Sprache, S. 9 u. „Worter und Sachen", VI, 
S. 194, wo ausfuhrlioh dargetan wird, daB der Gebrauch von Tier- 
namen fiir Rauschzustande auf der volkstiimlichen Vorstellung be- 
ruht, der Trunkene habe ein Tier in seinem Innern. — Die laut,- 
malende Herkunft von p ia ffer  „mit dem FuBe auf star npf en <; groB- 
tuen" (I, 223, Anm. 1) hat auch L. Spitzer erkannt (Zf. 43, S. 594f.) — 
Zu dem wali. Ausdruck ve de m as ,,Marzenkalber“  fiir einen plotz- 
lichen Regenschauer vergleicht sich karnt. M arzenkalb oder M drzen- 
k uh —  Marzenwind. (R iegler in dieser Zf. 33, S. 369). — Warom 
Verf. (II, 265) die Etymologie ital. orco (=  franz. ogre) <  lat. 
O rcus „Gott der Unterwelt" ablehnt, ist nicht einzusehen. Lautliche 
Schwierigkeiten sind nicht vorhanden, begriffliche ebensowenig. In 
der Tiroler Volkssage spielt der Orco geradezu die Rolle des Teufels 
(vgl. H. B ertsch , op. cit., 217, 321, 331, 353). Auffallend ist auch, 
daB in italienischen Marchen, so oft vom Orco die Rede ist, bemerkt 
wird, er hause in einem finsteren  Wald. Uber das Weiterleben 
von Orcus im Spanischen sowie in deutschen Mundarten vgl. R iegler 
im Arch. rom. VIII, S. 341. — Zu daru  „bauchig, dickleibig" (I, 313) 
vgl. L. Spitzer Zf. 42, S. 198ff. sowie Zf. 43, S. 326ff., wo ,,chasse 
a u  daru“  gedeutet wird. — Zu dem Bedeutungswandel von trim er 
„hart arbeiten >  wandern" (I, 359) vgl. franz. travailler „arbeiten >  
engl. to travel „wandern". — Es sollte mit aller Deutlichkeit darauf 
hingewiesen werden, daB das lautliche Verhaltnis zwischen b und f, 
wie es sich findet in den Wortpaaren caborno — caforno, ecouble — 
ćcoufle, gobi — gofi usw. (I, 404) dem Verhaltnis des Lateinischon zu 
den ubrigen italischen Dialekten ontspricht. (Vgl- tibi — tefe, sibilare
— sifilare, bubalus — bufalus usw ). — Zu picard. em pafer ( =  em pafler
—  „mit Speise iiberladen" I, 436) vgl. ósterr. pa/mpfen. — Auf die 
Wesensgleichheit von crecelle „Turmfalke" und crecelle „Kinder- 
klapper" (II, 12, 19) wurde sclion von R iegler im Arch. f. neuere Spr. 
u. Ł. (147, S. 98, Anm. 2) hingewiesen, wo auch zum Yergleich rum.
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sfdrcioc ,,Specht“  und sfdrciog ,,Kinderklapper“ herangezogen werden. 
— Span. pala  ,,Ente“  (port. ,,Gans“ , II, 41) ist wohl identiseh mit 
pala  —  pie y pierna de animales und nimmt Bezug auf den watseheln- 
den Gang dieser Vogel, ist also in eine Reihe zu stellen mit franz. 
patois, palaud, patauger, patrouiller, deutsch patschen  usw. Vgl. 
R ieg ler , Festschrift der 60. Versammlung deutscher Philologen, 
Graz, 1909, S. 33 und Arch. rom. VI, S. 10.) — Zu den Schmetteriings- 
namen (II, 54) vgl. die Untersuchung Óhls: Elementare Wortschop- 
fung papilio-flfallra^farfalla  in Schuchardt-Festschrift (Bibl. dell’ 
Arch. rom. II, vol. 3, S. 75ff.) — Zu ital. fcmfa/re ,,trom-
peten“  (II, 55) ist noch zu stellen fanfulla  „Trompete". — Die Be- 
zeichnung der Krote ais p a u w e  liomme in Lothringen und in den 
Vogesen (II, 76) ist sicher mythisch zu deuten. Dbor Krote =  biiCende 
Seele vgl. R ieg ler im Arch. f. neuere Spr. u. L., 149, S. 275. — Zu 
prov. toc ,,Baumstumpf“ (II, 115) vgl. schwed. tok (toJcer) „Narr“ , 
deutsch-dial. (Karnten) Toclcer ,,Dummkopf“  (elementarverwandt). — 
Ital. pollino  „Sumpf, Moor“ (II, 124) gehort wohl nicht zu polio  
„Huhn“ , sondern zu poiła  ,,Wasserader,“ „Springquell“  (vgl. REW. 
Nr. 6818 lat. pullare ,,keimen“ ). — Die Notwendigkeit einer Trennung 
von afrz. derver (desver) ,,verriickt werden“  und rever ,,triiumen“  
hat auch L. Spitzer erkannt (Zf. 42, S. 25). — Neben der Etymologie 
reąuin  ,,Haifisch“  <  wallon. raguin  <T raąue ,,Schlamm“ (II, 349) 
ist- die Spitzersche Herleitung des Wortes von prov. raca —  grap- 
piller  (Zf. 42, S. 342f.) immerhin zu beachten. Um zwisc.henden beiden 
Etymologien zu unterscheiden, muJBte man vorerst wissen, ob das 
Wort zuerst im Norden odor im Siiden aufgetaucht ist. Die Tier- 
geographie weist eher nach letzterero.1) — Dal3 franz. jaubert. „Schifts- 
besen" (II, 350) ein Eigenname zugrundo liegt, hat bareits Seh u ltz- 
Góra erkannt. (Zf. 18, S. 135 u. 32, S. 461). Vgl. hierzu noch 
L. S p itzer inZf. 42, S. 28ff. — Die imPariser Argot iibliche Redens- 
art avoir rnange du  singe „schlecht gelaunt, unruhig sein“  (II, 356) 
beruht auf der volkstiimlichen Vorstellung, der Mensch erwerbe 
sich die Eigenschaften des Tieres, dessen Fleisch er iBt. So maeht 
Hasenfleisch furchtsam, Barenfleisch mutig, Ziegenleber geschwatzig 
(die meckernde Ziege ist Symbol der Geschwiitzigkeit). Vgl. die ital. 
Redensart aver rmmgialo fegato d i capra, d. h. ein Geheimnis aus- 
plaudem (Riegler in dieser Zf., Bd. 30, S. 126f.).

Zum Schlusse sei mir eine padagogische Bemerkung gestattet: 
So sehr ich Sainóans Werk, das eine wertyolle synthetische Er- 
ganzung zu W artburgs groBem, im Erscheinen begriffenen Fran- 
zosischen etymologischen Worterbuch darstellt, eine moglichst weite 
Verbreitung wiinsche, mochte ich es doc.h nicht in den Handen von 
Anfangem sehen. Diese konnton leicht in die Gefahr kommen, die 
historisch-phonetische Grammatik zu imterschatzen, denn in 
Sainóans Werk ist von der lautlichen Entwicklung der Worter sehr 
wenig die Rede, der Verf. setzt eben beim Leser die Sicherheit auf 
diesem Gebiet ais Selbstverstandlichkeit voraus. Auch konnte sich 
bei dem stark polemischen Charakter des Werkes der angehende 
Romanist von der Bedeutung so hervorragender Gelehrter wie 
S ch u ch ardt, M eyer-L u bke, Thom as leicht ein falsches Bild 
machen.

J) P . B arbies fils  fragt sich (Revue des langues romanes, vol. 56, 
S. 231), ob das Wort aus den Eingebomensprachen Brasiliens 
stammt.
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Im iibrigen kann dem Werke propheeeit werden, dafi es eine 
segensreiche Wirkung auf die Entwicklung der romanisehen Sprach- 
wissenschaft ausiibeu wird.

K lagen furt. R. R ieg ler.

NEUE FRANZÓSISCHE LEHRBtlCHER FtiR BAYERN.
1. Schmid-Buck, Lehrgang der franz. Sprache. 1. Stufe. Olden-

bourg, Miinchen.
2. Bernhard, F ranz. Lehrbuch. Grundformen. Kellerer, Miinchen.
3. Sohiedermair-ZettNer, Lehrgang der franz.S prache. Lindauersche

Universitatsbuchhandlung, • Miinchen.
4. Grund-Neumann-Bertholdt, F ra nz. Lehrbuch. Ausg. E. Moritz

Diesterweg, Frankfurt a. M.
Diese vier Biicher lagen zu Ende des Schuljahres 1925/26 

ais neuerschienene Unterrichtsmittel fiir Franzosisch ais zweite 
Fremdsprache an bayrischen Realanstalten vor.

1. Schmid-Buck ist in seinem Gesamtaufbau wie in den 
einzelnen Teilen unoriginell und enthalt manche Miingel. Seinen 
Texten fehlt es meist an Lebendigkeit, die an sich nicht schlechten 
tibungen sind nicht ausreichend, und die schon zu friih frei ge- 
stalteten tJbersetzungen sind mit neuen Wortern geradezu voll- 
gepackt.

2. Das Bornhardsche Buch, das den ersten Teil eines in drei 
Banden gedachten Unterrichtswerkes darstellt, ist mit sicherer 
Methodilc angelegt. Die Texte, dereń sprachliche Untadelhaftig- 
keit die Mitarbeit des Miinchener Lektors Prof. Dr. Jules Simon 
verbiirgt, geben in einfacher, durchwegs idiomatischer Umgangs- 
sprache Stoffe aus dem ongeren und weiteren Anschauungskreise 
der Jugend und stełlen zusammen mit den in der Fremdsprache 
gehaltenen guten und abwechslungsreichen tibungen eine kleine 
geschlossene, Iebendige Sprachwelt dar. Ein deutscher Anhang 
bietet ausreichende, besonders das „rege]mai3ige“  Zeitwort iibende 
tjbersetzungsstoffe. Im ganzen ein gutes, grundliches Buch, das 
nicht nur solide Kenntnisse vermittelt, sondern auch fiir einen 
frischen Sprechunterricht. geeignet ist. Dech ist meines Erachtens 
die Anlage des Buches fiir Schiller und Schiilerinnen, die schon 
drei Jahre Englisch gelernt haben, zu elementar.

3. Das Unterrichtswerk von Schiedermair-Zettner, das die 
ganze Mittelstufe umfafit, ist dem geistigen Verstandnis der Jugend 
besser angepaCt ais das eben genannto Buch. Die den verschiedenen 
Gebieten des Alltagslebens, den Realien und der Geschichte Frank- 
reichs entnommenen gediegenen Stoffe treten in gutem, lebenden 
Franzosisch auf, kommen aber dem Bediirfnis der Jugend nach 
frisch erzahlenden, dramatisch spannenden, auch dem Humor 
Raum gebenden Stoffen zu wenig entgegen. Auch vermii3t man 
die fiir die Mittelstufe schon mogliche Anbahnung kulturkund- 
licher Einstellung. Die in einem Anhang zusammengefafiten 
franzosischen tibungen und Them es sind brauchbare Hilfsmittel 
fiir die methodische Verarbeitung und Aneignung der Formen- 
lehre, wenn sie auch nicht alle berechtigten Wiinsche erfiillen. 
Trotz der angedeuteten Mangel und der unverkennbaren Neigung 
zu unjugendlicher Niichternheit ist das Buch, das von der unter- 
richtlichen Erfahrung seiner Verfasser und ihrer zielstrebigen 
Methode Zeugnis ablegt, ais recht brauchbar und guten Erfolg 
versprechend zu empfehlen.
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4. Das yierte Buch stellt eine von Dr. Bertholdt in Furth 
mit groBer Hingabe und Sachken.ntn.is besorgte Bearbeitung der 
bekannten Grund-Neumannschen Biicher dar. Es ist in all seinei 
Teilen durch reiche Mannigfaltigkeit gekennzeichnet. Die Texte, 
die alle echt franzosisches Gewand tragen und z. T. Originalstiicke 
von bedeutendem literarischenWerte sind, umspannen einen weiten 
Stoffkreis; sie fiihren nicht nur in die herkoinmlichenGebiete des 
Schul- und Alltagslebens, sondern sie bringen vor allem auch 
die heitere, oft geistreiche Anekdote ais Grundlage und beste 
Einfiihrung in die Kulturkunde, dereń Erweiterung und Ver- 
tiefung mannigfache Einblicke in das Gegenwartsleben der Fran- 
zosen und die in groBen Ziigen gegebene Entwicklungsgeschichte 
Frankreichs dienen. Viele dieser lebendigen und anregenden Stoffe 
bieten reiche Gelegenheit zum Erlernen der Sprache auf dem 
Wege des Sprechens und zu yielseitiger, die Selbsttatigkeit anregen- 
der fremdsprachlicher Verarbeitung. Die tlbungen zeichnen sich 
nicht nur durch reichen Wechsel, sondern ebensosehr durch plan- 
maBigen, Altes und Neues fortgesetzt gliicklich yerbindenden 
Aufbau aus. Die grundlegenden Dinge der Formenlehre und die 
wichtigsten Erscheinungen der Syntax werden eindringlich, ab- 
wechslungsreich und wirkungsvoll mit standiger methodischer 
Wiederkehr des Wichtigen in der Fremdsprache geubt, in einer 
Weise, die einerseits griindliches Konnen und formale Sehulung 
erzougt, andererseits die allgemeine geistige Regsamkeit betracht- 
lich fordert. Die Th&mes bringen sehr reichhaltiges und oft inhalt- 
lich (auch yatoriandisch) wertyolles Dbungsmaterial; besonders 
zu betonen ist dio gesehickte, systematisch fortschreitende Los- 
losung vom franzosischen Text. Ebenso wie die tJbungon gehon 
die Ubersetzungsstoffe darauf aus, don schon angeeigneten spracli- 
lichen und grammatischen Stoff durch Einbeziehung in immer 
neue Zusammenhange lebendig zu erhalten und zu festem Besitz 
zu machen. Alles in allem: ein ausgezeichnetes, lebendiges, straff 
gebautes, die mannigfachen Tatigkeiten der Spracherlernung ge- 
schickt miteinander yerbindendes Buch, das einen geistyollen, 
an klaren, festgesteckten Zieleń orientierten Arbeitsunterricht 
ermoglicht und ebenso der praktisch-sprachlichen Sehulung wie 
einer humanistisch gerichteten Bildung dient.

Der Haupteinwand, den manche Kollegen gegen dieses vor- 
ziigliche Buch erheben werden, wird sein groBer Reichtum an 
Stoffen jeder Art sein. Es ist in der Tat yollig unmoglich, dieses 
Buch auf der Mittelstufe zu bewaltigen. Aber erstens ist es nicht 
nur fur die Mittelstufe berechnet, sondern es umfaBt (bei einem 
sehr maBigen Preis!) auch einen Teil der Oberstufe, und zweitens 
ist es bewuBt auf Auswahlmbglichkeiten hin angelegt. Die reich- 
haltige Anlage gibt dem Lehrer die sehr zu begriiBende Moglich- 
keit bei jeder Durchnahme den Plan zu wechseln; auBerdem lassen 
sich Streichungen, die je nach der Giite der Klassen in yerschie- 
denen AusmaBen notwendig sein werden, ohne Gefahrdung der 
unumganglichen Einheitlichkeit des Unterrichts leicht yornehmen. 
Bei richtiger Auswertung wird sich der Reichtum dieses Buches, 
das zu den wertyollsten franzosischen Unterrichtsmitteln zahlt, 
gerade ais einer seinor Hauptreize erweisen.

N iirnberg. Hans R aab.

Draok ron O. Schulze A- Co., G. m. b. H., Griifenhninichen,


