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SECONDAIRE*.

Vor etwa zwei Jahren hat A. Robert in seinem Aufsatz 
»La Bataille des Hamanitós#1) sehr klar dargelegt, welche 
prinzipiellen Gegensliize zu den rasch wechselnden llefonnen 
des franzdsiscken hoheren Sckalwesens gefiihrt kaben. Der 
G&rungsprozess, den das Schulwesen Frankreichs in der Nach- 
kriegszeit durchmacht, ist noeh lcoineswegs abgeschlossen. Was 
hier mitgeteilt wird, ist eine neue Phase in dem krisenhaften 
Zustand, in dem sich Frankreichs lidheres Schulwesen heute 
noch immer befindet. FUr die kiinftige Entwicklung sind weit 
mehr kulturpolitische Faktoren maBgebend, ais in dem Ralimen 
dieses Aufsatzes erbrtert werden kann. Es sei dalier nur das 
Wichtigste aus den grotien RedekSmpfen im Palais Bourbon 
skizziert, dereń genaueres Studium eine reiclie Ausbeute fur 
Jeden bietet, der das geistige Antlitz des heutigen Frankroick 
kennen lernen will.

Am 3. Mai 1923 erlieO der Unterrichtsminister im letzten 
Kabinett Poincarć, Lóon Bórard, das Reiormdekret, mit dem an 
siiintlichen hoheren Schulen Frankreichs der altklassische Sprach- 
unterrieht fiir alle Schiiler vom 11. bis zum 14. Lebensjahr ver- 
bindlich erklkrt wurde. Diese radikale Reform blieb jedoch kaum 
ein Jahr lang wirksam. Nach dem Wahlsieg der Linksparteien 
wurde die franzdsische Schuljugend wieder vordie Entsckeidung 
gestellt, ob sie statt der klassischen eine v(5llig lateinlose Bildung 
wllhlen oder sich einem gemischt lateinisch-modernsprachlichen 
Unterrichtstypus zuwenden wolle. Wenn dadurch, dali Łóbh.

l) In dit-ser Zeitsehrift Bd. XXXII, S. 290.
1H« Neaereri Bpruohen. Bd. XXXIV . H. 7. 82
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Albert, der Unterricntsminister Herriots, (im Jahre 1924) das Bć- 
rardsche Dekret aufhob, noch keineswegs der status quo der Ley- 
guesschen Reform des Jahres 1902 wieder hergestellt wurde, so war 
doch der Leitgedanke dieser Neuerungen wieder ais richtig aner- 
kannt. Der Biidungswert der franzOsischen Sprache erlangte damit 
in Frankreieh wieder jene Einschatzung, fiir die seit dem 18. Jahr- 
hundert fiihrende Geister gekampft baben.

Georges Leygucs legte in der bedeutenden Yerteidigungs. 
rcde, uie er im Mai 1923 fiir die von ihm inaugurierte und 
durcligeiiihrte Reform des Jahres 1902 kielt, in grofien Urn- 
rifllinicn dar, wie die Oratorianer, die Jansenisten und Rollin 
die franzOsische Bildung von den anachronistisehen Methoden 
der Jesuitcn befreicn wollten; wie dieses Streben in der Re- 
vólutionszeit fortgesetzt und unter dem ersten Kaiserreich nicht 
viil!ig untcrbrochen war, um schliefilich nach mannigfachen 
Hemmungen von Victor Duruy, dem Unterrichtsminister Napo- 
leons III., wonn auoh unzulanglich, verwirklicht zu werden. Die 
Bemllkungen wurden von den Unterrichtsministern der dritten 
Republik unentwegt fortgesetzt und fanden ihre KrOnung in den 
Ergebnissen der grofien Ribotschen Enąuete des Jahres 1898 
bis 1900, dereń Beratungen in fiinf Grofifolioblinden niedergelegt 
sind. Ais Ergebnis dieser Reform wurde neben drei Typen, in 
denen Latein verbindlich war (sei es in Verbindung mit Grie- 
chisch oder Naturwissenschaften oder mit modernen Sprachen), 
ein vdllig lateinloser Typus geschaffen, der die Verwirklichung 
des seit 150 Jahren angestrebten enseignemcnt moderne dar- 
stellen sollte.

Fiir diesen auf dem Biidungswert der modernen Sprachen, 
vor allem des Franzbsischen, beruhenden Schultypus traten bei 
den Beratungen Miinncr wie Gerard, Liard, Gaston Paris, Paul 
Meyer, Michel Brćal, die entschiedene Ilumanisten waren, ein, 
aber auch Politiker wie Raymond Poincare, Denys Cochin und 
Jaurfcs.

Was dann die Parlamentarier in den Jahren 1922/23 tiber 
den hOheren Biidungswert der antiken oder der modernen Sprachen 
verkiindeten, gelit iibcr rein philologischeErwiigungen wcit hinaus. 
Von beiden Seiten, sowohl von den unentwegten Anhangern der 
Antiko ais von den Verfechtern des enseignemcnt moderne, wurden 
Argumente ins Treffen gefiihrt, die zwar nicht den lteiz der 
Neuheit fiir sich haben, die aber sowohl durch ihren einpragsamen 
Ausdruck ais auch durch die kulturpolitischen Ideen, ans denon
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sie hervorquellen, gerade in der Nachkriegszeit eine besondere 
Bedeutung gewinnen. Die grofie Kede, die Leygues im Juni und 
Juli 1923 vor den Deputierten hielt, gipfelt in dem Nachweis, 
dafi der unermefiliche Reichtum der franzOsisehen Kultur au 
geistigen Glitern .jeder Art es absurd crscheinen lasse, dafi die 
gesamte franzbsische Jugend zwangsweise die Grundlagen ihrer 
Bildung der Antike entlehnen solle. Den schllrfsten Ausdruck 
fand diese Ansicht iibrigensin einer Auticrung Ferdinand Brunots, 
der in einem Manifest fdlgendes wdrtlich verktindet bat: 
„W er behauptet, dali die rein franzOsische, auf unserer Sprache, 
unserer Literatur, unseren Ktinsten, unserer Zivilisation, unserem 
Geistesleben ruhende Kultur nicht zur Erziehung eines jungen 
Pranzosen genlige, versetzt dem Ansehen, das wir in der Welt 
genieficn, einen tOdlichen Streieh. W ir weigern uns, uns diesem 
spontanen Bekenntnis des geistigen Bankrotts anzuschliefien, 
dieser freiwilligen DemUtigung Frankreichs1)." In der Rede, 
die Łćon Bórard zur Verteidigung seines Lateindekretes hielt, 
bezeiehnete er eine solehe Aufierung aus dem Munde des Doyen 
de la Pacultó des Lettres ais unerliort und fiihrte ais Zeugnis 
gegen den estrem modernistischen Dekan den Aussprueh Bossuets 
an: „Was ich an Stil erlernt habe, verdanke ich lateinischen 
Biichern und auch ein wenig grieehischen.“ (Im Juli dieses 
Jahres erkliirto Brunot mir in einem Privatgespriich neuerlich, 
dafi aus dem Lateinischen tur dic modernę Bildung nichts raehr 
herauszuholen wiire, was nicht in irgendeinor Form bereits in 
der franzOsisehen Kultur aufgegangen sei. Er fiigte hinzu, daB 
dies fiirs Grieehische nicht gelte, dafi die Erforschung des Hel- 
lenismus gerade in der Gegenwart stlindig Neues zutage forderc, 
bestritt aber, dafi er aus den angefiihrten Griinden etwa das 
Studium des Lateinischen aus dem Schulunterricht giinzlieh 
ausmerzen wolle; das wiire ihm nie eingefallen. Er wieś nur 
darauf hin, dafi die stets wachsende Zahl der Schiller es 
notwendig erscheinen lasse, dafi n eben  dem rein klassischen 
Unterricht auch eine auf moderner Kultur fufiende Bildungs- 
mdglichkeit erhalten bleibe. Dafi man Franzosisch ohne 
Kenntnis des Lateinischen nicht griindlich erlernen kOnne, sei 
ein Aberglaube. Brunot bemerkte noch, er kiime iibrigens auch 
in Yerlegenheit, wenn er an die Lateinkenntnisse franzosischer

') Zit. nach L. Bśrard «Pour la rćforme classique del’enseignement 
moderne*. (Paris, Colin 1928.)

32*
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Abiturientou appelliereu wollte, die trotz klassischer Vorbildung 
in den letzten Jahren immer weniger klassisches Wissen auf die 
Univorsitilt mitgebraeht hlitten.

Es soli in diesem Zusammenhang niclit erOrtert werden, 
welcbe Kritorien in Frankroich auf die Entseheidung iiber don 
Erziehangswert der beiden BildungsmSglichkeiten mitwirken. 
Das Ziel ist in beiden FUlien das gleiehe: die Heranbildung 
der kiinftigen Generation mit Hilfe der wirksamsten MitteL 
Und so sehr die Meinungen iiber den Vorrang der Antike oder 
der Modernę auseinandergehen mogen, Einigkeit besteht iiber 
den hohen Bildungswert, der den philologisch-historisck- 
kulturellen Disziplinen innewohnt. Und wenn auch die Mo
dern isten den mathematisck-naturwissonschaftlichen Fachem einen 
grbCeren Blatz im Unterricht gesichert wissen wollton: die 
JranzOsische Iloformdebatto stand vor allem im Zeichen einer 
klaren HochsckEtzung des Sprachstudiums ais Vermittler sei es 
antiken, sei es lnoclcrnon Geistoslebons. Die Argumontation 
freilich war nicht iintuer die gleicbe. Bórard sagt vielmehr, das 
Studium der ant ik en  Sprachen sei jones, das die beste Gewilhr 
iur die Erreickung des Bildungszieles biete, und er bezeicknet, 
ankniipfend an die Definition, die die Urtoilskraft in Port Royal 
erfahren kat (Le jugement est proprement l’action de not.re 
esprit et la manikro dont nous pensons), die Bildung der Urłeils- 
kraft ais die eigentliche Auigabe des Unterricktes. Ais Ge- 
sinnungsgenossen fiihrt er in gesckickter Weise Herriot an, 
der — in der letzten Debatte (1923) einer der gliihendsten 
Verfechter der «Section moderne® — etwa 20 Jahre frtiher bei 
einer Preisverteilungsrede gesagt hatte: „Ich werde die klassischen 
Autoren nicht wegen der Ideen, die sie uns liefern kdnnen, ver- 
teidigen; sondern ich sago vielmehr, daC der Nutzen, den die 
klassischen Studien uns bieten, gerade auf ihrer scheinbaren 
Nutzlosigkeit beruht. Heuto besch v<3rt uns jeder, in aller Eile 
Industrielle oder Kaufleute heranzubilden. Niemand oder fast 
niemand erinnert uns daran, daO wir vor allem Menschen, 
richtig urteilende und gut 1'unktionierende Kdpfe brauchen. 
Unsere Kritiker wollen nicht belcennen, dati der Unterricht 
vor allem ein formaler ist, daLS die Maschine vor allem gebaut 
werden muh, urn sie fiir diese oder jene Arbeit zu verwenden 
und dali bisher nichts die langsame und uninteressierte Praxis 
der klassischen Spracho und Literatur zu ersetzen vermocht hat. 
Nichts, nicht einmal das Studium des 17. Jahrhunderts in Frank-
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reich, dessen Erfassung und Wertschiitzung Euch — (Herriot 
sprach damals vor Sćhiilern) — soviel Miihe macht." Und 
nach Ausfiihrung dieses Gedankens schlieBt Herriot mit den 
Worten: „Ich weifi, wie tiichtig und intelligent Eure Lehrer der 
modernen Fficher sein milssen, um den Mangel klassischer Ubungen 
zu ersetzen.“

Es sei in diesem Zusammenhange iibrigens betont, dat] auch 
die Verfechter des cnsergnemcni moderne den Bildungswert der 
antiken Sprachen keineswegs gering einschatzen. So sagt z. B. 
Georges Leygues, der beredteste Verteidiger des enseignement 
moderne, zu seinen Gegnern, den intransingenten Konservativen, 
gewendet, wbrtlich folgendes: „Ihr liabt den Schopfern der 
Reform des Jahres 1902 vorgeworfen, dali sie den modernen 
Eremdsprachen den gleichen Wert zugebilligt biitten wie den 
antiken. Nicmals haben sie das getan. Man sagt es aber, und 
scliafft damit eino Verwirrung, die man ausniitzt. Der Erziehungs- 
wert der modernen Sprachen, so grofi er ist, reicht nicht an 
den der antiken Sprachen heran und nicht an den des FranzO- 
sischen. Was man behauptet und was ich fiir richtig halte, ist, 
dali das Studium der lebenden Sprachen unerliiOlich ist.“  Nur 
fiihrt der ehemalige franzbsische Unterrichtsminister iiber- 
raschenderweise recht utilitaristische Griiride fiir die Zweck- 
maOigkeit des Studiums moderner Sprachen an.

„Die ganze Welt ist in ein Netz von elektrischen Drithten 
eingeflochten, Hertzsche Wellen durehzucken unaufhOrlich den 
Ather, unztthlige Verkehrsadern durchfurchen den Erdball. Die 
menschlicheGeistestiitigkeit bedient sich unabliissig der Verkehrs- 
mittel, die ihren W eg durch die Luft oder unter den Meeren 
nehmen. Das Lebensfiuidum gleitet dahin und verbindet die 
YOlker miteinander von einem Ende der Welt bis zum anderen. 
Um an dieser Bowegung mit Nutzen Anteil zu nehmen, rnuil man 
die fremden Sprachen konnen, und, um sie zu kbnnen, muli man 
sie mittels der direkten Methode lernen. Man bat sich iiber diese 
Methode lustig gemacht. Sie schliei.lt das ernste Studium der Syntax 
und der fremden Literaturen nicht aus.“ . . „Seit 20Jahren bilden 
wir licencidsund agregćsder Fremdsprachen heran. Seit 20 Jahren 
begeben sich diese Leute ins Ausland, um die fremden Spx*achen 
zu lernen, indem sie in Deutschland, in Italicn, in Spanien, in 
England leben. Sie sprechen das Englische, das Deutsche wie 
Engliinder und wie Deutsche; sie kennen das Idiom und die 
Literaturgeschichte von Grund aus. Es sind ausgezeichnete
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Lehrer. Sie haben vorztiglicho Schiller horangebildei. Es gibt 
gegcnwiirtig in der ganzen Welt lcein Land, wo man die lebenden 
Sprachen besser spricht ais in Frankreicli. Diese Anerkennung 
bezeugen uns auch die Fremdcn." Der Minister Berard 
gibt in einem Zwischenruf wohl zu, daB die Lehrer treiilieh 
seien, die Lehrergebnisse jedoch weniger. Dem widerspricht 
Leygues mit dem Hinweis auf die Erfahrungen im Krieg, die 
bewiesen haben sollen, daG die Absofventen des cnseigncment 
moderne zu Dolmetschdiensten sehr geeignet waren. Im iibrigen 
schlieCt Leygues seine Bemerkungen iiber die neueren Sprachen 
mit folgender Feststellung ab: „Der Unterricht der modernen 
Sprachen ist unerlftLUich. Das Lateinische ais Universalsprache 
Lat einen Niedergang zu verzeichnen. Zur Zeit eines Bacon, 
Descartes, Mazarin war das Latein fiir die Philosophen, die 
Diplomaten und die Gelchrten unentbehrlich. Ileute ist das Latein 
nur noch fiir dic Kirche eine Universalsprache. . . Die Kenntnis 
moderner Sprachen ist dagegon fiir jeden, der iiber den Fort- 
schritt der groIJon Vdlker auf naturwissenschaftlichon, philo- 
sophischen und literarischen Gebieten unterrichtot bleibon will, 
unbedingt ndtig."

Die Gegeniiberstellung des Bildungswertes der klassisclieu 
Sprachen (zu denen die Franzosen auch das FranzOsische 
rechnen) und der modernen, ist ganz augenfftllig. Sowohl die 
Anhiinger ais auch dio Gegner eines Unterriehtes, der sich 
auf der einheitlichen Grundlage der klassischen Sprache aufbaut, 
erkennen die Uberlegenheit des klassischen Unterriehtes ais 
Bildungsmittel an. Fiir die Erlernung der Fremdspracben sind 
selbst, bei ihren wiirmsten Fiirsprechern vor allem utilitaristische 
Motive mai3gebend.

D ie  W  a n d  lu n  g o n  d e s  U n t e r r i c h t s z i e l e s .
In den etwa vor Jaliresfrist erschienenen amtlichon An- 

weisungen wird die Wiedereinfiihrung einer neusprachlichen 
Sektion niimlich mit anderen Argumenten begriindot. Es wird vor 
allem die Dberlegenheit des altsprachlichen Unterriehtes an sich be- 
stritten. Der Autor wendet sich mit Entschiedenheit gegen das 
Vorurteil, da Li der Vorrang des klassischen Unterrichts etwa auf 
dem Studium des Lateinischen und Griechischcn beruhe. Nichts 
sei unzutreffender! „Was einem Unterricht sein klassisches Ge- 
prttge verloiht und seinen Bildungswort bestimmt, ist die Eigen-
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art der Bildung, die er dem Geiste zuteilwerden liilit, und seirie 
erziehlicke Wirkungskra?t“ . Es wird in diesem Zusammenhange 
das Zeugnis Cournots angeruien, der behauptet, „der Charakter 
des klassischen Unterrichtes sei iiberall gewahrt, wo ein System 
liberaler Studien errichtet werde, dereń Erwerb iiir alle ge- 
bildeten Geister ais niitzlich nnd ais zweckm&Gig zur Einfiihrung 
in die verschiedenen intellektuellcn Berufe zu betracliten ist“ 1). 
Die amtlichen Anweisungen betonen nun, dali es demgemiU.l 
einen klassischen Unterriclit auŁSerhalb des Lateinischen und 
Griechischen geben miisse, und dies sei jener, der es sich im 
wesentlichen zur Aufgabe mache, die Entwicklung der allgemeinen 
und speziiiscli menschlichen intellektuellen Anlagen in ihrer Ge- 
samtlieit zu ftlrdern. Es wird sogar behauptet, dali die durch 
diese neuklassische Bildung erzogenen KOpfe denen, die aus der 
griechisch-lateinischen Bildung hervorgegangen seicn, wenn auch 
nicht wesensgleich, so docli gleichwertig sein kdnnen. Diese These 
von der Gieichwei*tigkeit des altklassischen und modernen 
Bildungsgutes bildcte die Grundlage iiir die Abiinderung der 
Struktur der Berardschen Type. Die geschlossene Einheitlich- 
keit des Unterrichtes auf der Unterstufo, die das Haupt- 
kennzeichen der Berardschen Reform war, wurde durch 
Schaffung eines gemeinsamen verbindlichen Kcrnunterrichtes 
ersetzt, dessen Ergłtnzung durch klassisches oder modernes Sprach- 
studiura oder durch Kombination beider Mtiglichkeiten der Wald 
des Schiilers freigestellt blieb. Der tieie Wandel der Ansiehten 
iiber das Ziel des modernen Sprachunterrichtes gelit besonders 
deutlich aus der Gegeniiberstellung der Leits&tze hervor, die im 
Jahre 1902 noch richtunggebend waren, und jener, die die An
weisungen des Jahres 1925 begleiten.

Im Jahre 1902 galt folgender Grundsatz: „Das Ziel des 
Unterrichtes in lebenden Sprachen muli die tatsachliehe Er- 
werbung eines Instrumentes sein, dessen Gebrauch nach dem 
Yerlassen der Sekule fortgesetzt werden kann; sei es zu 
rein praktischen Zwecken, sei es zu literarischen Studien, sei 
es zu naturwissenschaftlicher Forschung"2). Ais Methode dieses

x) Instmctions du 2 septembre 1925 relatives a 1’application 
du Programme de 1’Enseignement secondairo dans les lycóes et 
collóges (Vuilbert, Parls) p. 7.

2) Plan d’Etudes et Programmes de rEnseignement secondaii-e 
des Garęons (Yuilbert, Parls) 1924 p. 181 il.
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Unterrichtes wird jene einpfohlen, die ain raschesten und 
sichersten den tatsilehlichen Besitz der Sprache vermittelt. „Diese 
Methode ist die direbte Methode. Die direkte Methode ist in- 
duktiv und praktisch. Da sie induktiv ist, wird sie von der 
Iremden und nieht von der Muttersprache ausgehen; von der 
Beobachtung und nicht von der Abstraktion. Insofern sie 
praktisch ist, wird sie den Schiller anleiten, sich beim Ausdruek 
seiner Ideen des erlernten Wortschatzes zu bedienen. Induktiv 
und praktisch zugleich wird sie niemals die Praxis von der 
Theorie trennen, sondern imraer gleichzeitig die eine aus der 
anderen bervorgehen lassen 1).“

Es wird zur Verwirklichung dieser Methode eine Dreiteilung 
der Unterrichtsdauer empfoblen und zwar im ersten Unterrichts- 
abschnitt (1. und 2. Schuljahr): Neben Wortscbatz, Elementar- 
grammatik vor allem Erziehung des Ohres und der Lautbildungs- 
organe, ferner GewOhnung an das Sprechen in der fremden 
Sprache. Im zweiten Abschnitt (3. und 4. Schuljahr) soli die 
Sprechfahigkeit nicht vernachltlssigt und der Wortschatz und 
die Grammatikkenntnisse erweitort werden. Das Ilauptaugenmerk 
ist aber auf die Beflihigung zuin Verstilndnis von grOBeren Ab- 
schnitten aus Druckwerken aller Art zu richten, sowie aui die 
Fiihigkeit, seine Gedanken schriftlich auszudriicken. Der Schiller 
soli lesen und schreiben lernen. Auf der dritten Stufe (5. und
6. Schuljahr) aber darf das Lesen nicht mehr Selbstzweck sein. 
Die Lektiire muli nur dazu dienen, urn den Schiller hiiherer 
Klassen mit dem Lande, dem Leben und der Literatur des iremden 
Volkes vertraut zu machen.

Wahrend somit im Jahre 1902 der moderne Sprachunterricht 
in Erankreich ausschliefllich praktischen Zwecken untergeordnet 
war, scheinen die Erfolge, die damit in 20 Jahren erzielt worden 
sind, nicht gerade befriedigend gewesen zu sein. Nicht nur, 
dali in der groBen parlamentarischen Debatte von ihren Gegnern 
schwere Vorwtlrfe gegen die prinzipiellen Grundiagen der Reform 
des Jahres 1902 erhoben worden sind — ihre praktischen 
Mangel sind auch von ihrem Autor nicht verkannt worden. 
Es ist nun besonders wertvoll, festzustellen, welchen Nieder- 
schlag die Erfahrungen von 20 Jahren modernsprachlichen Unter- 
richts auf Grund der direkten Methode in den neuen amtlichen 
Instruktionen gefunden haben.

l ) a. a. O. p. 184.
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Zwei Ideen, heifit es1), beherrsehen die neue Reform:
1. Der Unterricht soli seinen ihin eigentiimlichen Charakter 

bewahren, d. h. weniger der Wissensanhaufung ais der Geistes- 
formung dienen.

2. Der Aufbau des Unterrichtssystems aber sei so ein- 
zurichten, dal,i es nur eine einzige Studienordnung, eine einzige 
Jugend, einen einzigen Bildungsgang gebe, der naturwissen- 
schaftlich und geisteswissenscbaftlich zugleich ist und der die 
WahlmOglichkeit auf die Fremdspraehen beschrankt, die 
entweder die antiken mit einer modernen Fremdspraehe2), 
oder zwei moderne sein kdnnen. Es lernen also die Schiller 
der Lateinsektion von allem Anfang an entweder Deutsch oder 
Engliseh; die der modernen Abteilung beginnen den Unterricht 
in derselben Fremdspraehe mit ihren Kameraden der Latein
sektion. Dieser gemeinsame modernsprachliche Unterricht der 
Schiller mit und ohne die Sttttze des Lateinunterrichtes hat den 
Namen „Amalgame" erhalten; sein Hauptkennzeichen ist die 
Vereinigung von Schiilergruppon mit verschiedener fremd- 
sprachlicher Ausbildung. Der Ersatz fur den entfallenden Latein- 
unterricht wird durch die Einfiihrung praktischer Ubungen 
angestrebt.

Fur diese modernen Spraehen wird nun gefordert, dali die 
Schiller sio sprechen, lesen, schreiben, iłbersetzen kbnnen, kurz 
sio tatsaclilich beherrsehen lernen. „Sei es, dali sie sich zu den 
alten hinzugesellen, sei es dali sie diese ersetzen, um den Geist 
geschmeidiger und feiner zu machen, sind die modernen Spraehen 
berufen, in dem erneuerten Unterricht einen Platz ersten 
Ranges einzunehmen . . . “ „Die Aufgabe ist schwer, aber schon.“

Wie sie zu erfiillen ist, lehren nun sehr genaue Anweisungen. 
Aus all diesen Ratschiagen und Winken fiir den Lehrer spricht 
eine reiche methodische Erfahrung, und sie gehen in wichtigen 
Belangen weit iiber die Forderungen des Jahres 1902 hinaus. 

a) Die Ausuprache.
Wahrend in den „Instructions", die gleichzeitig mit der 

Leyguesschen Reform verOffentlicht wurden, die Anweisung, die

') „Instructions" etc. p. 127.
a) Alle franzosischen Schiller miissen von Beginn ihrer Studien, 

also vom 11. Lebensjahr an, eine moderne Fremdspraehe lernen. 
Diejenige, mit der sio beginnen, darf keine romanische, sondern nur 
die englische oder die deutschc sein (Ciro. v. 20. Juli 1925).

Die neueren Premdsprachenim Reformplan 1925.
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sieli auf die Pflege der Aussprache bezieht, nur empfiehlt, die 
sorgfliltig gobildeto Sprechform vorauszusehicken und diesor 
bestiindig die grotite Aufmerksamkeit zuzuwenden, — «jamais une 
prononeiation fausse ne devra etre entendue sans etre aussitót 
rectifiće* — verlangen die neuen Anweisungen eine nicht geringe 
phonetische Vorbildung des Lehrers. Es wird auf neue Er- 
kenntnisso der Sprachphysiologie hingewiesen, die oft ein indivi- 
duelles Eingehen auf die Spracheigentiimlichkeiten mancher 
Scbiiler empfehlenswert erscheinen lassen. Es wird der Laut- 
gymnastik ein wichtiger Platz eingeriiumt. Das Schriftbild darf 
von dem SchUler erst festgehalten werden, wenn keine Zweifel 
mehr iiber seine lautliche Form bestehen. Besondere Sorgfalt 
wird der Pflege des accent toniąue zuzuwenden sein, und es 
wird erapfohlen, das Wort nur im Satz zu gebraueben. Den 
Zweclcen der Aussprache ist das „Laut-Diktat“  dienstbar zu 
maehen, d. h. der Lehrer verlangt sorgfftltigsto Nachbildung 
vorgesprochener Lautgruppen. Die Verwendung der phonetischen 
Scliriftzeichen wird orwogen, aber boi ihrem Gebrauchsei Vorsicht 
und Zuruckhaltung geboten. Dagegen wird die Verwendung 
des Grammopkons und die AbhBrung ausliindischer Kadio- 
vorfiihrungen empfohlen.

b) Der Wortschatz.
1902: x) Schaffung des Wortschatzes auf Grund von 

Anschauungsmaterial. Die Umwelt des Schulers soli die ersten 
Substantive liefern, die Verba sollen dem Tiitigkeitsbereich des 
Schulers entstainmen. Der Gebrauch von Wandbildern soli 
erganzend hinzutreten, spater kann der Wortschatz durch kleine 
Lesestiicke vermehrt werden. Ftir den Aufbau des Wortschatzes 
wird ein Begriffsgrupponschema entworfen. Dem Lehrer wird 
empfohlen, aus allen Begriffsgruppen nur die gebrliuchlichsten 
WOrter zu lehron, insbesondere keine Gegenstiinde zu besprechen, 
dereń Bedeutung dem Kinde in seiner Muttersprache nicht klar 
ist. Alle Worte sind stets in kleinen Shtzen zu gebrauchen.

1925•): Ebenso wie Aussprache und Betonung soli aueh 
die Bedeutung der WOrter stets ais Glied eines Satzganzen 
erlernt werden. Im iibrigen wird einc ahnliche Methodo fllr 
den Aufbau des Wortschatzes empfohlen wie in den Vorschriften 
des Jahres 1902, aber das Wesentliche an der Methode ist nicht

*) „Plan d’Eludes“ etc. p. 185
2) „Instructions" p. 128 ff.
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mekr die Auswalil der Begriffsgruppen, sondern hier beginnt 
eine leise Abwondung von der Móthode directe.

«L’enseignement du vocabulaire pour etre fócond doit reposer 
sur unc base mćthodiąuo. Ou. irons-nous la cherclier? Dans la 
grammaire. Toute rnethode a pour fondement organiąue la 
grammaire. Ł)» Freilich diirfen niemals fertige Regeln (l’expression 
abstraite de l ’expórience d ’autrui) gegeben werden, die Anfanger 
sollen diese Regeln vielmehr selbst erarbeiten. Die Erfahrung 
soli ihnen Wortformen, Uebereinstimmungserscheinungen usw. 
bringen. Im Ilintergrunde muC aber immer die Grammatik die 
Fiihrerin bleiben, die die Erwerbung des Wortschatzes leitet. 
Es werden nun die Vorziige des aui der Basis der Grammatik 
sich vollziehenden Anschauungsunterrichtes, besonders die hier- 
bei wirksamen sprachpsychologischen Vorglinge crortert, die 
die Sprechfreudigkeit erlitihen. Dicso soli durcłi dramatiscbe An- 
ordnung des Gesprltcbstoffes besonders angespornt werden: Be- 
fehle, Bewegungen, Rechenoperationen, Wechselfragen unter 
den Scktilern, mimisehe Szenen u. a. Zur Kontrolle dieses rein 
fremdspraehlichen Unterriohts wird dio sticbprobenweise Ueber- 
setzung empiohlen. Vor Ubermafl im Ubersetzen wird jedoch 
gewarnt.

Selm interessant sind dio Woisungen ilir den Auibau einer 
Lehrstunde und fur dieVerteilung von Fremd- und Muttersprache. 
Es wird dem Lehrer geraten, sieli in der ersten Viertelstunde 
ausschlieClich der Fremdsprache zu bedienen; daun eine kurze 
Rekapitulation in der Muttersprache einzuschalten, die gleieh- 
zeitig ais Erholung dienen soli, und sehliefilich, im letzten Drittel 
der Stunde, wioder zum ausschlieillichen Gebrauch der Fremd 
spraehe zuriickznkehren. Das gediichtnismlilMge Einpriigen von 
Musterbeispielen, die der Erlernung der Grammatik dienen, wird 
nicłit verp5nt, docli der Gebrauch dieser Formen in knappen 
Siitzon nahegelcgt. (Die von mir vieliach beobachtete Praxis 
Mit es allerdings zumeist bei der strikten Abiragung der Haupt- 
iormen z. B. starker Verben im Deutschen und Englischen 
bewenden.) Ein besondores Gewicht wird auf die Einriehtung 
der Tagebuchhefle gelegt, die den Vorzug besitzen, das Stunden- 
bild wiederzugeben und dem Schiller durcli Anlage eines Index 
die Wiederliolung erleichtern sollen.

Die Anweisungen iiber die schriftlichen Aufgaben iiber-

a. a. O. p. 131.



500 Die neueren Sprachcn usw.

raschen durch die Fiille dos Geforderten, doch wttrde es zu 
weit fiihren, hier aueli darauf einzugehen.

o) Grammatik.
Naehdereben erw&hnten Wiedereinftthrung der Grammatik ais 

Leitprinzip erwartet man mit Recht eine besondere Bereicherung 
der Anweisungen fur den Grammatikunterricht. Diese Erwartung 
wird, wenigstens der verwendeten WortfiiJle nach, nieht 
entthuscht.

1902: Fiir die Grammatik wird die strengste Systematik 
gefordert. Alles Unwesentliche hat unberiicksichtigt zu bleiben. 
Die Paradigmen miissen empmsch erarbeitet werden. Das 
Wesentliche ist, dafi das Ohr an die Formen gewbhnt werde, 
bevor die Kegel erscheint, und dali die Regelnur die Feststellung 
einer allgemeinen lirscheinung sei.

1925 (1, Schutjahr): Die Grammatik muli gleichzeitig mit dem 
Wortschatz gelernt werden. So bald ais mbglieh wichtige Verbai- 
formen, aueh die unregelmltbigen ZeitwOrter. Anlegung von 
Verbenlisten. Die Lelire vom Gebrauch der PrUposition. Gleich
zeitig mit dem Gediichtnis wird aueh Beobachtung und Ober- 
legung zu iiben sein. Die Regeln werden ais Ergebnis des 
Studiums von Einzelliillen in der Muttersprache des Schtilers 
zu formulieren sein. Das Gediichtnis ist nieht fiir lange Para- 
digmenreihen zu miflbrauchen. Schwierige Verbalformen sind 
zu venneiden. Niemals darf ein Zeitwort, sei es schriftlieh oder 
miindlich, giinzlicli konjugiert werden. Listen schwieriger Plural- 
formen sind anzulegen. Analysen zwecks Erkennung der 
Funktion des Wortes im Satz werden gefordert.

(2. Schutjahr.) Vervollstiindigung der Deklinations- und Kon- 
jugationstabellen. Der Satz wird ais Ganzes genauer durch- 
genommen. Studium der Partikeln. Umformungen von Siitzen. 
Aktivum ins Passivum und umgekehrt. Ersetzung von Neben- 
siitzen durch Satzteile. In der latcinlosen Sektion ist besonderes 
Gewicht auf die Grammatik zu legen, da den Schiilern die Stiitze 
des Lateinischen fehlt. Es ist dalier ein ergiinzender gramma- 
tischer Unterricht fiir die Sohiiler der Sektion B unerlatilich.

(3. Schutjahr.) Neben einer raschen Wiederholung der 
Formenlehre und Syntax wird Wortbedeutungslehre zu pflegen 
sein. (Etymologie, Synonymik.) Es wird die Bildung kom- 
plizierterer Gedankenfolgen yerlangt. Gliederung und Analyse 
schwieriger Perioden, worin ein Mittel der Geistesgymnastik und
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der Pflege des Stiles erblickt wird. tlbersetzungen aus der 
Muttersprache in die Eremdsprache in beschranktem Ausmali 
werden empiohlen; nur einige SEtze zur Anwendung bestimmter 
Regeln.

(4. Schuljahr.) Nacli ErwcrLung mdglichster Sicherheit im 
Gebraueh der Wortformen und im Bilden von SEtzen wird man 
sich dem Studium des Lebens der Werter zuwenden, insbesondere 
wird die Phraseologie gewisser Verbengruppen eine besondere 
Pflege zu erfahren liaben.

(5. und 6. Schuljahr.) Hier wird empiohlen, beim Grammatik- 
unterricht Iiiicksicht auf das Alter der Schiller zu nehmen. Die 
Grammatik wird nur noch im Zusammenhang mit der Lekture 
und anlEfilich der Aufgaben-Verbesserung fiir notig eraehtet. 
Die ErklErung idiomatischer Ausdriieke oder stiłistischer Eigen- 
tiimliekkeiten kann hie und da Gelegenheit zu Einblicken in die 
Geschichte der Spraehe bieten, doch wird hierbei grbfite Zuriiclt- 
haltung empiohlen. (Dieso vornehmlich fiir den Deutschunterricht 
berechneten Bemerkungen sind sinngemEfi auf die romanischen 
Idiome und auf das Englische zu ubertragen.)

WEhrend sich die Reform des Jalires 1902 nieht im besonderen 
mit der Verslehre befafite, behandeln die Anweisungen des 
Jahres 1925 sehr ausfiihrlich die Art, wie Rhythmik und Prosodic 
vom 5. Schuljahr an in den Lehrplan einzufttgen seien.

d) Die Lekture.

1902. Die Vorschriften verlangen, dafi der Schiller nach 
dem Vorbild des Lehrers korrekt lese, dann habe die Wort- 
erldErung einzusetzen und der Professor sich durch fremdsprach- 
liche Eragen zu vergewissern, dali der Schiller das Gelesene 
verstanden habe. Den Inhalt wird er absatzweise wiedergeben 
lassen. Die Obersetzung, die zur Uberpriifung des VerstEndnisses 
ebenfalls empfohlen wird, soli satzweise erfolgen. Die Uber- 
setzungs- und ErklErungsarboit soli vom Lehrer in der fremden 
Spraehe geleitet werden. Von Zeit zu Zeit werden friiher ge
lesene Geschichten wieder zu erzEhlen sein. Daneben wird kon- 
trollierte Privatlektiire empiohlen.

1925. Die neuere Anweisung widraet der TexterklErung 
eino eingehendere Besprechung, vor allem fiir die Zeit vom 
dritten Schuljahr aufwErts. Es wird gesagt, dali sich die Er
klErung freindsprachliclier Toxte ebenso vollziehen miilJte wie 
die franzbsischer.
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Audi hier wird dera Lehrer der Gebrauch der Fremd- 
sprache empfohlen und ihm gleichzeitig gcraten, seino Lesestoff- 
sammlung nur den besten Autoren zu entlehnen. In den letzten 
Klassen sind den Texterklilrungen biographische und literar- 
historische Bemerkungen voranzusehieken.

Diesen allgemeinen Bemerkungen sehlieflt sich nun eine 
sehr ins einzelne gebende Anweisung iiber die Mcthode der 
Interpretation an. Insbesondere werden das Variieren der 
Ausdrticke und auch sonst alle moglichen Umwandlungen emp
fohlen. Der Verfasser verspricht sich von diesen tlbungen eine 
Verfeinerung des stilistischen Gefiihles. Des weiteren wird die 
klare Darstellung einer leitenden Idee gefordert. Bei all diesen 
Obuugen sind grammatikalische Bemerkungen moglichst zu unter- 
lassen. Grammatilc wird zwar ebenfalls nur im AnschluB an die 
Lekturo, aber ausschliefilich in bestimmten Stunden zu iiben sein. 
Die Ubersetzung in die Muttersprache, fur die eine besondere 
Sorgfalt und stilistisoho Vollendung gefordert wird, darf erst nach 
griindlieher Durcharbeitung des Textes in der Fremdsprache 
orfolgen. Dem Lehrer wird nahegelegt, ab und zu den Sehtilern 
Musteriibersetzungen zu bieten, um sie zu iibcrzeugen, dali es 
fiir jeden Text eine endgiltige Obersetzung gebe. Der Stoff 
fUr Aufsatzubungen soli der durehgearbeiteten Lektiire entnommen 
sein. Zu allgemeine Themen sind zu vermeiden. Eine besondere 
Bemerkung gilt dem Werte des Schulerbriefwechsels.

e) Auslandskunde.
1902. Die Bemerkungen, die sich auf die Einiiihrung des 

Scłdilers in die Kultur des fremden Volkes beziehen, beschrankcn 
sich auf Winkę fur die Wahl entsprechender Lesestiicke. Ferner 
werden hie und da kleine Vortrligo iiber die Geographie, die 
Verkchrswege, die Kunst und Literaturgeschiclite des fremden 
Landes empfohlen. An diese Vortriige sollen sich immer Weehsel- 
gcspriichc ankndpfen.

1925. Die Instruktionen sind auch hier wieder viel reich- 
haltiger. Freilich wird eigentlich dasPrinzip nichtbertihrt, sondern 
nur das, was mit dem Schiller im 5. und 6. Schuljahre zu be- 
handeln ist, genau angegeben. So wird fiir den Deutschunterricht 
im 5. Schuljahre nicht mehr und nicht weniger gefordert ais die 
Kenntnis der siid- und noi*ddeutschen Landschaften und der 
wichtigsten Kulturphasen vom Eintritt der Deutschen in die Welt- 
geschichte bis zu Friedrich dem Groflen. Fiir das 6. Schuljahr
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umfaOt der zu behandelnde Lehrstoii des Kulturunterrichts fol- 
gende sechs Ilauptthemen:

1. Ein grofies Industriegebiet: die Ruhr; ein grofier Handels- 
hafen: Hamburg.

2. Has Deutschtum in Ósterreich, Holland und der Schweiz. 
Die Auswanderung, das Auslanddcutschtum.

3. Die alldeutschep Bestrebungen;
4. Die Wirkungen der iranzOsicken Revolution und die 

Franzoseti_aui.IlheiiL das Ęnde des Kaiserreiches.
5. Das Erwachen Deutsclilands, Fiehte und seine Reden an 

die deutsehe Nation, Bismarck, das deutsche Kaiserreich.
6. Das heutige Deutschland, Einheit und Verschiedenłieit 

Deutschlands.
Dieser Unterricht soli die KrOnung der Geistesbildung durch 

das Instrument einor fremdon Sprache, Literatur und Kultur 
bilden.

Zum SehluG folgt nun eine knappe Kennzeiehnung des 
Zieles, das diese Bildung anstrebt. Es lieillt da: I)iese Erziehung 
soli im Verein mit den anderen Studien des Unterrichtes nicht etwa 
Fachgelehrte, ebensowenig auch ge wandte Dilettanten heranbilden, 
sondern klare und tiichtige Kopie, die ibre Kenntnis der 
nliheren und ferneren Vergangenbeit zum besseren Verstitndnis 
der Gegenwart verwenden, kurz Mcnschen, die in harmonischer 
Weise fili' dio verschiedenen Auigaben vorbereitet sind, die ihnen 
die Welt des Gedankens und der Tat, in die sie bald einzutreten 
bestimmt sind, auierlegt.

i) Lciłung von Arheiłsgruppen.
Die Einrichtung von iiberwachton Arbeitsgemeinsehaiten 

stellt gegcniiber dem Jahre 1902 eine vollige Neuerung dar. 
Ibre Einfiihrung hat insoiern eine grundslitzliche Bedeutung, ais 
dieser Gruppenunterricht den Zweek veriolgt, den Schiilern, die 
moderne Sprachen lernen, einen gewissen Ersatz iiir den Ent- 
fall des altsprachlichen Unterrichtes zu bieten. Bei diesem 
Unten-icht sollen die Scbiiler, in kleinen Gruppen vereinigt, den 
durchgenommenen Stoif griindlick verarbeiten. Die geringe 
Zahl der Teilnehmer jeder Gruppe soli dem Lekrer den individu- 
elien Unterricht moglichst erleichtern.

Die Ergebnisse der bisherigen Praxis (seił 1902).
Was bei diesem Programm am meisten auffłtllt, ist wohl die 

Fiille und weitgehende Detaillierung der Anweisungen, die

503
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ilbrigens keineswegs in ledernem Amtsstil gehaltcn sind. Die 
Bewliltigung des Stoffes erscheint weniger probleruatisch, wena 
man erftLhrfc, dali iiir jode Klasse fest umgrenzte Ralimen- 
programme bestehen, die ein Verzeichnis der Autoren enthalten, 
dereń Werken die Lesestoffe zu entnehmen sind.

In der Praxis wird die Auswahl so getroffen, dali nur 
wenige Texte, diese aber sehr griindlieli gelesen werden. Die 
Lesebiicher der deutschen Sprache, die es in Frankreich in 
reicber Auswahl gibt, sind vorziiglieh und ganz modern. Sie 
entsprechen den Forderungen der Lehrplline wirklicli vollkommen. 
Eine selbst knappe Charakteristik der in Frankreich verwendeten 
Deutschlehrbiichor wiirde jedoeh den Eahrnen dieser Betrachtung 
sprengen. Aueh die ausgezeiehnete Vorbildung der Deutsch- 
lehrer in Frankreich iOrderl die Erreichung des Lehrzieles 
aulierordentlicli. Ich habe wiihrend meines Studienaufent- 
kaltes sowohl in Paris ais auch in Grenoble Kollegen an- 

- • getroffen, die ein yollkommfin akzentfreies Deutsch spraclien, 
das sie in allen Feinheiten beherrschten. Die Leistungen der 
Schiller stehen hinter dem, was man von so ausgezeichneten 
Lehrern und Lehrmitteln erwarten wiirde, etwas zuriick; was den 
Schluli nahelegt, dali die Lelirziele gegeniiber der Durclischnicts- 
tiihigkeit der Schiiler zu hochgesteckt sind; immerhin konnen 
gute Schiiler in der deutschen Sprache sich leidlich korrekt aus- 
driicken.

Das Ilochstausmali dessen, was in der Sekuło iiberhaupt 
erreicht wird, konnte ich bei den Aufnahmepriifungen fiir die 
Ecole Normale SupiSrieure feststellen, wo rnehrere besonders vor- 
bereitete Kandidaten z. B. einen Absatz aus „Diehtung und Wahr- 
heit“ lasen und, zwar keineswegs akzentfrei, aber flieliend undfast 
Sehlerlos, interpretierten. Fragen, die sieli auf Kulturkundo or- 
streckten, habe ich weder beim ersten noch beim zweiten Teil der 
vielen Baccalaureatspriifungen, denen ich beiwolinte,gehOrt. Wold 
aber wurden die Kandidaten der Licence und die Agregćs Uber 
Gegenwartsprobleine examiniert. „Was wissen Sio iiber die 
politiselien Parteien des heutigen Deutschland?“ fragte im Juli 
d. J. Prof. Henri Lichtenberger boi einer Licence-Prtifung, der 
ich an der Sorbonne beiwohnte, oder: „Welcher Unterschied 
besteht zwischen den Programmen der deutschen Volkspartei 
und dem der Deutschnationałen?“ „Welcher Gruppe gehOrte 
Erzberger, welcher Rathenau an?“ Die Informiertheit der Kan
didaten und Kandidatinnen war mitunter erstaunlicb.
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Nehmen wir nun an, dafi bei fortgesetzter Vervollkommnung 
■des modernen Sprachunterrichtes die hochsten Lehrziele, die den 
Verfassern der amtlichen Anweisungen vorschweben, erreicht 
werden. Was wird im besten Falle das Ergebnis sein? Wird 
es die kiihnen Erwartungen rechtfertigen, die an die Section 
moderne gekniipft werden, namlieh fur den Bildungswert der 
antiken Sprachen vollwertigen Ersatz zu bieten? Was einge- 
standenermafien mit denVorsehriften des Jahres 1902 nicht erreicht 
wurde, soli nach den neuen Weisungen gliicken? Dazu seheint 
der angestrebte Ersatz fiir die spezifischen Bildungswerte des 
altklassischen in dem neuen Lehrplan mir viel zu wenig ver- 
wirklicht. Der Unterrielit in den klassischen Sprachen hat bislier 
vornehmlich die Mission erfiillt, an uniibertroffenen Mustern die 
Kunst zu erlernen, klare Gedanken zu fassen und ihnen klaren 
und scliOnen Ausdruck zu verleihen. Was daneben an Kennt- 
nissen der lateiniscben und griechischen Kulturwelt erworben 
wurde, war Nebcn- und nicht Hauptzweck. Der moderne Sprach- 
unterricht in Frankreich stellt sich nun offenkundig zwei  Haupt- 
ziele: Neben miiglichster Vollendung im Gebi'auch der Sprache 
auch noch eine ziemlich umfassende Kenntnis der Gegenwarts- 
probleme des fremden Volkes zu vermitteln. Dies alles bei ins- 
gesamt durchschnittlich 4— 6 Lehrstunden in derW oche. Sollte 
die Erwerbung des kulturkundlichen Wissens in dem erstrebten 
MaB wirklich ohne Beeintrachtigung der praktischen Sprach- 
beherrschung moglich sein? Damit aber ergibt sich die Frage, 
ob gerade die zweifellos wiinschenswerten kulturkundlichen 
Kenntnisse unbedingt in der Fremdsprache erworben werden 
miissen. Auslandskunde, ais eigener Gegenstand in der Mutter- 
spraehe des Schiilers gelehrt, wiirde den Zweck vieileicht besser 
erfiillen. Das Interesse an Kulturfragen fordert die eigentliche 
praktische Spracherlernung nicht in dem Mafie, ais man zu er- 
hoffen seheint. Der Nachteil einer unzuliinglichen Sprachbe- 
herrschung aber diirfte durch den gewifi schfttzenswerten Erwerb 
von kulturkundlichen Kenntnissen nicht voll aufgewogen werden. 
Gewifi lafit sich manches gegen diese Auffassung einwenden. 
Aber selbst wenn wir den giinstigsten Fali annehmen, dafi namlieh 
die Spracherlernung durch die erweiterte Aufgabe nur ge- 
winnen wird, so ist das Studium der Sprache vom Selbstzweck 
zu einem Mittel geworden, das der Erwerbung praktischer 
Kenntnisse dienen soli. Darin liegt zweifellos ein Brueh mit 
der Tradition des enseignement secondairc in Frankreich. Dieser
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Zielwandeł muli nitmlich ais hochbedeutsame Abwendung von der 
bisberigen philologisch-historisch-listhetischen „uninteressierten“ 
Grundrichtung des Unterrichts in den hOheren Schulen Frank- 
reichs bezeichnet werden.

Die Praxis wird nun den Nachweis zu erbringen haben, ob 
dieser Biłdungsgang auf die Disziplin des Geistes eine wohitatige 
Wirkung ausiibt; ob die Erliillung des Programms 1925 mehr ais 
die Refoiun des Jahres 1902 dem Ziele des Unterrichtes dienen 
wird, das nach den amtlichen Anweisungen sein soli: de viser 
moins ii aecumuler des notions qu’ A former des esprits.

Wien. R i c h a r d  K o r n.

ZUR KUNSTGKESTALT EINER SPANISCHEN 
ROMANZE.

In einem ebenso tief bohrenden wie elegant geplauderten 
„Spanischen Briei" (in der FestschriSt filr Hoiinannsthal) hat 
V o s s l e r  die kiinstlerische Wirkung der spanischen Romanzen 
u. a. an der Aben&mar-Romanze erl&utert. Er sieht in ihr wie 
den besten Beispielen dieser Dichtungsgattung vor allem „die 
Illusion der Unmittelbarkeit": „Sie stehen da, ais wilren sie frisch 
aus dem Drang des nationalen und historisehen Ereignisses ent- 
sprungen, das der Dichter eben jetzt in seiner Seele erlebt. Sie 
sind der iestgehaltene und dargestellte Augenblick, in dem das 
Vergangene, das Nationale und Epische gegenwhrtig, personlich 
und lyrisch wird.“ Und besonders liiftt sich nach V. diese Illusion 
der Unmittelbarkeit an der grammatischen Besonderheit des 
Iinperfektgebrauchs in Prasensfunktion bei Anfiihrung direkter 
Rede erweisen. Ich drucke den “Romance de Abenamar» in 
der Fassung des Perez de Hita (Monendez y  Pelayo, Antologia 
de poetas liricos castellanos I 454) ab:

AbenAmar, Ab en Amar,
Moro de la moreria, 
el dla que tu naciste, 
grandes sefiales habla! 
Estaba la mar en oalma, 
la luna estaba crecida: 
moro que en tal siguo nace, 
no debe decir mentira. — 
Alli respondiera el moro, 
bien oireis lo que dęcia:
— Yo te la dire, sefior, 
aunque me eueste la vida,

iAltos son y reluoian!
— El Alhambra era, sefior, 
y la otrą la mezquita; 
los otros los Alixares, 
labrados A marayilla.
El moro que los labraba 
cień doblas ganaba al dia, 
y el dia que no los labra 
otras tantas se perdia.
El otro es Generalile, 
huerta que par no tenia; 
el otro Torres Bermejas,
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porque soy hijo de un moro 
y una cristiana cautiva; 
siendo yo nifio y muchacho 
mi mądre me lo dęcia: 
que mentira no dijese, 
que era grandę villania: 
por tanto pregunta, rey, 
que la verdad te diria.
— Yo te agradezco, AbenAmar,
aquesa tu cortesia.
ćQuó oastillos son aquellos?

castillo de gran yalia. —
Alli habló el rey Don Juan, 
bien oireis lo que dęcia:
— Si tu quisieses, Granada, 
contigo me casaria; 
darśte en arras y  dote
A Córdoba y A Sevi!la.
— Casada soy, rey Don Juan, 
casada soy, que no yiuda;
el moro que A mi me tiene 
muy grandę bien me queria.

Vossler sieht in dem Imperfoktum, das in indirekte Rede 
zuriickgleitet, ein Kunstmittel, das „die Spreizstellung oder den 
schwebend gebommten Sprung der Erziihlung, die eben keine 
Erzilhlung, sondern ein ton en des Eluidum ist, zwischen dem 
Jetzt und dem Damals", veranscbauliche: „Ist Ihnen nieht, ais 
ob mit dem «relucian» in die Stimme des Konigs Don Juan und 
mit dem «era» in die des Mauren AbenAmar eine Stimme vom 
Dichter, der dabei gewesen sein mochte, sieh eindr&ngte, oder, 
von der anderen Seite betracbtet, ais ob der Kdnig und der 
Mobr bis zu uns hertiber ihre Meinung verliingem und hertragen 
mOchten?" „So hat sieh in der Romanze ein Stil gebildet, 
den man angesicbts seiner Brechungen, Verkiirzungen, Ver- 
schleierungen, AuilOsungen der epischen Zusammenhange, wozu 
noch dramatische Belebungen, rednerische Ornamentilc und 
allerhand illusionistisebe Kunstgriffe kommen, beinahe barock 
nennen muG.“

Ich gestehe, dafi ich beim ersten Lesen von dieser entziickend 
iein schwebenden Interpretation geradezu bingerissen wurde. 
Und doch, manches stimmt bei weiterem Nachsinnen nicbt. Gewid, 
die Beobacbtung, dali in dem relucian und era die Stimme von 
Kdnig und Maure mit der des Dichters verschmelzen, „der dabei 
gewesen sein mOchte “ , scheint unwiderleglich — aber wieso 
erzeugt diese Einmischung des Dichters Unmittelbarkeit der 
Ulusion? Im Gegenteil, mir scheint dies „Dreinreden“ des 
Dichters die Vorgange auf eine (historische) Biihne zu verweisen, 
aui welcher der die Vorgiinge inszenierende und leitende Dichter 
m it siehtbar wird, die Yorglinge oder Reden selbst also mittel -
bar, zu einem vom Dichter Geschauten und Berichteten werden. 
Miteinbeziehung des Dichters, aber nicht des Publikums, des 
Wir und Jetzt! In das Verspaar gQue castillos son aquellos? 
lAltos son y relucian! scheint sieh doch ein mitgeiiihltes, die

33*



direkte Rede irgendwie kontami nierendes [dyjo que uran] altos y 
relucian einzumischen und die KOnigsrede nicht etwa zu uns zu 
verlangern, sondern gerade umgekehrt von uns zu entfernen — 
in die Distanz des Historischen hinein. W ir haben ja in der 
Romanze selbst das Imperfekt der indirekten Rede in seiner 
urspriingliehsten Funktion an der Stelle: mi mądre me lo dęcia: 
que mentira no dijese, que era grandę villania „dali es eine groOe 
Schurkerei ware“. Das iibergeordnete dęcia ist weggeblieben, 
das die AbMngigkeit betonende que dagegen noeh erhalten in 
der Absage des von einer hdiielien Damę angeruienen Hirten- 
knaben in der von Vossler S. 132 f. zitierten Romanze (einer 
„umgekehrten" Pastourelle oder besser einem uillancico): Que no era 
tiempo, seńora, que me haya de detener; Que tenyo mujer y casa 
de mantener etc., wo die indirekte Fiigung bescheiden und „aus- 
weichend“ wirkt, wie V. richtig bemerkt1).

leli wiirde also diese Imperfekta ais ein Mittelding zwisehen 
beriehteter Rede und Redebericht, gleiehsam ais ein „zuriick- 
verlegendes“ Tempus fassen, das der lllusion der Gegenwartigkeit 
e n t g e g e n w ir k t .  Es scheint mir der Reiz der Romanzentechnik 
gerade in der S p a n n u n g  zu liegen, die aus den unleugbaren 
illusionistisclien Kunstgriffen und den ihnen entgegengesetzten 
distanzierenden entstekt: die Dramatisierung der Romanzen mit 
allen ibren Begleiterscheinungen wirkt zweifellos im Sinn der 
Gegenstandlichkeit und Augenblickhaitigkeit: die Romanze be- 
steht iast nur aus Reden, die eingestreuten Redeeinleitungen 
sind starre epische Formeln: Ali i respondiera el moro (habló el 
rey Don Juan), hien oireis lo que dęcia; in anderen Romanzen 
fehlen sie ganz; oft ist die Situation am AnSang oder die weitere 
Entwieklung am SehlutJ ganz kurz ais nicht-dialogiscker, manck- 
mal (s. Yossler) entbehrlicher Teil angefiigt: in unserer Romanze *)
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*) Ich glaube dagegen nicht, dafi die hofische Damo „in Bezug 
auf das Imperfektum wenigstens keusch bleibt", da die sprachliohe 
Entldeidung, die ihrderDiehter zumutet, inPrasentien yollzogen wii-d: 

„Delgadica en la cintura,
Blanca soy como el papci, 
la color tongo mezclada 
como rosa en el rosel . . . .  
las teticas agudicas 
que el brial ąuieren romper, 
pues lo que tengo enc ubierto, 
maravilla es de lo ver.“
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ersetzt die AnruSung Abendmar, Abendmar ‘ ), moro cle la moreria 
(vgl. Afuera, afuera, Rodrigo . . .) die Exposition, die Schlufipointe 
(casada soy ais Antwort Granadas) die weitere historisehe Ent- 
wicklung.

Aber diese dramatisch-illusionistische Form darf uns die 
episehe Distanz des Berichteten nieht vergessen machen: es 
handelt sich um ein in einer kunstlichen Marchenrealitat ab- 
laufendes Gespraeh, in dem die sich bekiimpfenden historischen 
Mach te ein poetisches Rededuell geradezu naeh einem geregelten 
Zeremoniell auffiihren, dessen Reiz grade in seiner undiplo- 
matischen, mehr fechterischen Gemessenheit liegt:

I. Gang: Kreuzung der Degen:
der christliche Konig beschwort bei maurischen Glanbens 

gegebenheiten den Mauren, ihm Wahrheit zu ktinden — 
der Maure pariert die Vermutung der Moglichkeit einer 

„Maurenliige*, indem er sich ais Sohn einer Christin 
bekennt, die ihn zur Wahrheit erzogen hat.

II. Gang: nachdemdieEbenbiirtigkeitderGegner festgestellt
ist (yo te agradezco . . .),

Frage des KOnigs nach dem „Inventar“ Granadas — 
Antwort des Mauren.

ITT Gang: Werbung des Konigs um Granada (mit Angabe 
der „Mitgift"),

Absage Granadas.
Die rein physischen Mafie, die den drei „tempi“ eignen, sind 

bezeichnend:
1 :5  +  5 Doppelverse =  10 

I I : 2 —(— <5 „ = 8
n i :  2 +  2 ,  = 4

d. h. am l&ngsten ist die Exposition der gegeneinander ringenden 
MSchte geraten, den grofiten Raum nimmt unter den Reden 
die Beschreibung der Sehonheiten Granadas (acht Langzeilen)

’ ) Fast mochte ich sagen: im Rhythmus dieses Namens liegt die 
Exposition des Seelenzustandes des Konigs: er ruft an, beschwort 
mahnt und bittet. Die Riickziehung des Tones in dem Paroxytonon 
bei nachhinkender schwerer Silbe bat etwas Aufriittelndcs nnd 
Drangendes — das allerdings sehr im Charakter der spanischen 
Sprache liegt (z. B. Espandles). Dies typische Wortschema (kurze 
Tonsilbe — lange unbetonte), liat. wohl das Vorherrschen von Syn- 
kopen und Vorschliigen (Typus: Umta) in der spanischen Volksmusik 
Cingebiirgert.



ein, a u!' die die epigrammatisch zugespitzte Werbung mit daraui- 
klappender Abfertigung folgt.

Die ganze dialogisch-dialektische Entwicklung ist kiinst- 
lerische Vergegenwiirtigung einer liingst vorhandenen Situation: 
der Konig bat in der Wirklichkeit gleich zu Beginn genaue 
Kenntnis von der Lagę Granadas und — von seinem eigenen 
Wunsch, es zu besitzen. Von der Schlufipointe aus, die ein 
gesprochener Witz ist, der die historische Situation resumiert 
(„Granada ist an den Mauren verheiratet und braucht keinen 
andern Herrn“ ), hat sich das ganze Gespr&ch aufgebaut. Die 
geschichtliche Realit&t: „Granada gehort den Mauren, nicht den 
es begekrenden Christen“ wurde zu einer persSnlich auigefaiiten 
Werbungsgeschichte des Konigs Juan um Frau Granada (ob 
arabische Vorbilder einrdcken, wie man gemeint hat? —  vgl. 
immerhin die Zeremonie der Voriobung des Dogen vonVenedig 
mit dem Meer) — iibrigens ein sehr volkstumlicher Darstellungs- 
prozeil geschichtlicher Begebenheiten (vgl. auch mit el moro que 
d mi me tiene die Ausdrucksweise „der Eranzose“ , „der Feind“ 
statt „die Franzosen, Feinde“ ): das Gesehichtliehe wird perstSnlicli 
(nicht personifiziert) gedaeht, ais chanson de la hien mariee: das 
weibiiehe Geschlecht des Stadtnamens und der Gebrauch des d 
bei Stadt- wie bei Personennamen (darete . . .  d Cordóba y d Sevilla) 
hatte schon rein sprachlich vorgearbeitet. Dabei riieken die 
geschiehtliehen Mhchte in der Romanze gegen Schluti iu ver- 
schiedene Perspektiven: zu Anfang war der Maure Abenamar im 
Vordergrund, man erftthrt erst langsam aus seiner Rede, dali 
ein KOnig (yreyuntu, rey) sein Partner sei, und schliefilich auch 
den Namen des Konigs: Don Juan. Dabei ist der Kdnig aber 
der Aktive, Vorwartsdritngende und Voreilige. Im „3. Gang“ ist 
von Abenamar nur mehr andeutungsweise die Rede (el moro que 
d mi me tiene), das Weib Granada allein wird angesprochen und 
erteilt die Abfuhr. Es ist, ais ob die geschichtliclie Macht 
Granada ihre Selbstbestimmung verteidigte — zum ScliluG sieht 
man nur sie im Strahl des Lichts ani der Btthne, withrend der 
Abgeblitzte sich zurilckzieht und im Hintergrund ein dunkles 
Antiitz schadenfroh lachen mag . . . Der lteiz dieses Stiles liegt 
in der dramatischen Besiegung eines epischen Stoffes, in der 
Ubersetzung einer K rai te - G r up pi er u ng in einen dialektischen 
Bewegungsvorgang, in dem Sieg von Dramatischem Uber Ituhend- 
Geschautem: „Gang 2“ dient nur dem Sichtbarmachen der SehOn- 
heit Granadas; „Gang 1“  dem Sich-Messen der Gegner und zeigt

510 Zur Kunstgestalt einer spanischen Romanze.



Leo Spiłzer in Marburg. 511

die Seelensituation des romance fronterizo an : wahrhafte Grenzler- 
Empfindungen, bei denen mit der Rivalitat sich Hochachtung 
des Gegners paart, zugleich bereitet 1. uns aui die „Wahrheit" vor, 
die, allerdings anders ais von el rey Don Juan erwartet, in 3. ge- 
geben wird.

Betrachten wir nun nochmals die Imperfekta neben den Pra- 
sentien, so erkennen wir in diesen wechselnden Tempora die ge- 
nauen Aquivalente der nach zwei entgegengesetzten Richtungen 
ziehenden beschreibend-dramatischen (besehreibenden und dra- 
matischen) Gestaltung: in jAltos son y relucian! entspricht altos son 
dem Dramatisch-Illusionistischen der Romanze, y relucian dem 
Episch-Distanzierenden. W ir haben eben etwas wie ein Novellen 
Dramolett vor uns. Die literariscbe Mischgattung1) spiegelt sich 
in der Tempusmischung. Man kann die Vermischung der Kilnste 
in Baroek (Plastik strebt zur Malerei und umgekehrt) vergleichen 
und dar in ,  in der Vermischvmg derTechniken und im Vortttuschen 
einer Naclibartechnik nun etwas von baroek grobem Illusionismus 
sehen.* 2) GewiC ist das Dramatische eben durch sein Drastisches,

') Gan z anders ctwa die beriihmten Verse des altfrz. Kolands- 
liedes 1830 ff.: Ii alt sunt li pui e tenebrus e grant, Li val parfunt e 
les ewes curanz. Sunent, cii graisle e dererc et devant . . .  Li emperere 
cheoalchet ireenient, E  li Franceis curuęue e dolent. Gewifi ist mit der 
Besohreibung der Landschaft auch das Empiinden der Franceis 
gegeben — (die Franken hiitten aueh sprechen konnen: Halt sunt 
li pui . . . ! Winkler, Das Rolandlied S. 11 stellt richtig den Bezug 
zur Stimmung der Franken her: „Die hohen diistern Felsen, das 
tief eingeschnittene Tal, die rinnenden Gebirgswasser, die fur immer 
enteilen wie die Stunden, da der Nachhut noch Hilfe werden Icbnnte, all 
das erzeugt eine Athmospbiire angstvoller Erregung . . . .“ ) — aber 
durch das Prlisens wird die Landschaft eben g e g e n w ar t ig ,  nicht 
bistoriscb distanziert.

2) Vgl. Walzel, „Das Wortkunstwerlc" S. 180 (anlaf.ilich der 
„objektiyen Erzahlung“): beim Dreinreden des Dichters vorspiire man 
„leicht den Eindruck. dafi an diesen Stellen die Dichtung eine Stittze 
erhalt, weil sie sich aus eigener Kraft nicht aufrecht halten kann. 
Es ist, wie wenn der Bildhauer seinem Werk durch Stangen und 
Klammern die notige Standfestigkeit leihen inochte; oder mindestens, 
wie wenn ein plastisch dargestellter Kdrper nicht auf seinen Glied- 
mafien zu ruhen vermochte, sodern, urn nicht umzufallen, sich auf 
Gestein oder Metali stiitzen miifite, das eine bauschige Gewandung 
yortkuschen soli. I m m e r h i n  hat B a r o e k  auch  s o l c h e  Dinge 
g e w a g t “ (von mir gesperrt).



Dynamisches auff&lliger ais die bistorische Erziihlung, durcli die 
es verdriingt wird. „Aus der Eigenart des barocken Naturalismus 
ergab es sich, dafi er sich um eine besondere Darstellungsweise 
fur das Dramatische und Kursoriscbe bemuhte", sagt W. Weis- 
baeh, „Der Barock ais Kunst der Gegenreformation11 S.220. Aber 
dies Dramatisch-Kursorische wird in dem Wortkunstwerk der 
Romanze umso starker fiihlbar, je gewaltsamer es zurttckgestaut 
wird. Diese Zuruckstauung des Dramatischen durch das No- 
vellistische bewirkt aber nicbt ein Erlakmen unseres Interesses, 
sondern gleichsam eine Ankniipfung des Dramoletts an die 
Geschichte oder Sagę. Yossler hat sehr recht, wenn er die 
spanischen Romanzen nicht, um es gleichnisweise zu sagen, ais 
neues Leben, das aus den Ruinen bliiht, auffal.it, ais Bruchstiicke 
von alten epischen Einheiten (Morf), sondern ais „kiinstliche 
Ruinen", die ais solche ehrwiirdige Bruchstiicke erscheinen 
w o l i  e n 1). Es bedarf also die Romanze irgendwelch er kiinstlerischer 
Mittel, um diese Ankniipfung an die Legende durchzusetzen: die 
Dramatisierung trieb vom Nhhrboden der Sagę, vom groIJen 
Hintergrund des Nationalen und Epischen weg, die erzkhlcnde 
Zeit bot dagegen die erwiinschte epische Lokalfarbe. In derselben 
Richtung wirken die erwiihnten epischen Formeln {hien oireis. . .  
— Spielmannsreklame!2); moro de la moreria, niho y much acho; huerta 
que par no tema, casłillo de gran valia), die volkstiimliche Variation 
und Wiederahfnahme ( . . .  labrados ci maravilla. El moro que los

b Ich verstehe nieht, wieso Vossler diese Aufrichtung kiinst- 
licher Ruinen ais „literarische Naivitat“ bezeiehnet. Ist es nicht eher 
gewollte Naivitiit, harocke Naiyitiit („Was dieser Kunst so ganz fehlt, 
ist die Naivitat“ , W. Weisbach S. 222)? Das scheint mir ja auch 
durch die treifliche Vossler’sche Formulierung „die spanische Romanze 
ist eine Art Heroiden-Poesie; sie ist es auch in dem Sinne einer 
Poesie fur Heroenenkel, und ist darum sehr yiel literarischer, ais 
man gemeinhin glaubt“ angedeutet. Schon dieses Heraussuchen von 
heroischon Glanzstellen ist etwas „Heroidisches" — ganz genau so 
loste etwa der Conąuistadoren-Enkel J.-M. de Hśredia die Weltgeschich te 
in heroisehe Glanznummern, in lauter einzelnc Kulminationspunkte 
in seinen Sonett-Dramoletten „Les Trophćes“ auf.

J) Vgl. bei Walzel dio Beispiele aus Selma Lagerlof, „die mit 
beschworend erhobenen Handen sich an ihre Zuhorer wendet" — 
Walzel findet das weniger dem Brauch des Erzahlers widersprechend 
ais „ein mimischer Dialog, der am Eingang uuyorbereitet erscheint". 
In unserer Romanze wirkt die Einbeziehung der Horer dem szenisclien 
Dialog entgegen.
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labraba . . . ; Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda), 
die gewollten Ungeschicklichkeiten: la otrą . . .  los otros . . .  el 
otro; yo te la dire, senyor (wo der Horer aus dem vorhergelienden 
mentira den Gegensatz verdad herausziehen mufi, wahrend der 
Sprechende verdad ais selbstverstandlich im Zusammenhang vor- 
erst gar nicht, erst 9 Verse spater ausdriickt); die Miircheneinfalt 
von Wendungen wie darete en arras y dote a Cordoba y d Semlla.

Aber noch eine andere Wirkung stellt sich ein durcb die 
Umstellung der zeitlichen Perspektive: vor allem sei erwahnt, da(,i 
der Typus altos son y relucian ja des oftern wiederkehrt, nicht nur 
in direkter Rede, nicht nur bei homologen Satzteilen (z. B. E t 
moro que los l a b r a b a  . . . y a n a b  a . . . y el dia que no los 
l a b r a  . . . se p e r  d i a  usw.), und nicht blotó beim Imperfekt: 
AlU r e s p  on d i  e r  a el moro, bien oireis lo que d ę c i  a; el dia 
que tu nu c i s  te  grandes scńales habia; mi mądre me lo dęcia: 
que mentira no d i j e s e ,  que e r a  gran rillania; yo te la d i r i ,  
senor . . .  la vcrdad te d i r i  a; contigo me c a s a r i a , d a r  H e  . . .  
Ginę solche LabilitUt der Tempora tr&gt oifenbar dazu bei, den 
Zeitsinn beim Leser oder HOrer iiberhaupt lahmzulegen, eine 
Kontrolle der relativen Lagerung der einzelnen Ablaufe nicht 
aufkommen zu lassen — also die iiberzeitlich-legendarische 
Handlung in eine kosmische Unumgrenztheit zu tauchen, sie 
den Fesseln der grammatischen Logik zu entwinden. Trotz 
der straffen Disposition der ‘tempi’ eine Verwirrung der Temporai 
Da aber anderseits zweiiellos die Notwendigkeiten der Assonanz 
die Wahl des-Mf, dieses fixbleibenden Pols der Tiraden,1) gebieten, 
so entsteht eine Uberbetonung des Formalen, Klanglichen (iihn- 
lich etwa wie in dem diesmal durch numerische Bedingungen 
geknebelten Sonett). Man vergleiehe auch die vielen Parallelismen, 
die Wiederholung der Worte moro, otro usw. in unserer Romanze. 
Die Romanze entflieht der rational-grammatischen und unter-

') Diese „Kehr-Vokale“ haben dieselbe Orgelpunkt-Funktion 
wie der Kehrreim. H. Pongs, Das Bild in der Dichtung I (1927) S- 121,. 
hat hiibsch gezeigt, wie in Goetlies „Heidenroslein“ die dreimalige 
Wiederholung des Roslein, Roslein, Roslein rot, Rodein auf der Heiden 
gegcniiber „der dramatisohen Steigerung des Gescliehens: Begehren,. 
Wehren, Leiden4, „das natiirliche Seinsgefiihl des Volkes, dem das Na- 
tiirliche dasSchioksalsgesetzdesLebens ist,“ hervorkebt. Diespanisehe 
Romanze ldfit wie Goethes ins Volkslied eingefiihlteKunstdichtungvon 
dem naturlichen Sein des volkstiimlichen Lebensgefiihls die Dynamik 
des Dramas (dort das Drama eines National-, hier eines Rosenschick--
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wirft sich einer zeitlos-formalen, kiinstlichen Gesetzgebung;. A uch 
hier wieder barocke Gestaltung — und Karnpf zweier wider- 
streitender Prinzipien. Die Wirkung der liomanze beruht auf 
Antinomien, Spannungsgefuklen, der „Spreizstellung0 zwischen 
Novelle und Drama, Distanz und Illusion, Straifheit und Un- 
umgrenztheit, Zeitbedingtheit und Zeitlosigkeit, Geschichte 
und Sagę.

Marburg a. L. L e o  S p i t z e r .

K. A. MARTIN HARTMANN (1854-1926).
Ein Lebensbild.

Am 17. August verschied in Leipzig nach kurzem Kranken- 
lager im fast vollendeten 72. Lebensjahre der Oberstudienrat i. R. 
Professor Dr. K. A. Martin Hartmann. Mit ihm wurde ein Mann 
abberufen, der ais Lehrer und Erzieher, ais padagogischer Schrift- 
steller und Herausgeber franzosischer Schulausgaben, ais Organi- 
sator und Lebensreformer weit iiber Deutschlands Grenzen hinaus 
ruhmlichst bekannt geworden ist. tlber seinen iiuBeren Lebens- 
gang ist wenig mehr zu sagen, ais dali er seine Gymnasialbildung 
in seiner Vaterstadt Bautzen erbielt, sieb dann im In- und Auslande 
dem Studium der neueren Sprachon widmete und nach glanzend 
bestandenem Dr.- und Staatsexarnen an das neugegriindete 
Albert-Gymnasium zu Leipzig berufen wurde, dem er 41 Jahre 
lang ais eine der ausgesprochensten Personlichkeiten dieses aus- 
gezeichneten Lehrerkollegiums angehorte. 1921 wurde der noeh 
immer jugendfrischo und berufsfreudige Lehrer nach dem Alters- 
gesetz in den Ruhestand. versetzt, obwohl er gern noch seines 
Amtes weiter gewaltet hiitte. Welche Fiille von Strebon und Arbeit, 
aber auch von Erfolg bat diesen scheinbar so schlichten Rahmen 
seines auCeren Lebens ausgefullt!

Seine Wirksamkeit galt in erster Linie der H.ebung und Ver- 
besserung des neusprachlichen Unterrichts. Die urn die Zeit seines 
Amtsantritts einsetzende gro 1.1 e Reformbewegung, die mit der 
tJbertragung der altsprachlichen Unterrichtsmethoden auf die 
modernen Sprachen ondgiiltig brach, diese vielmehr ais wirklich 
lebende, d.h. gesprochene, mehr mit dem Ohr ais dem Augo zu 
erfassende behandelt wissen will, fand in Hartmann einen eitrigen 
Vertreter und regen Forderer. Reichste Anregung fur seine metho- 
dischen Bestrebungen bot ihm eine sechsmonatige padagogische 
Reise durch die Schweiz und Frankreioh, auf der er den neusprach-

sals) sich abheben. Die Aktion wachst aus dem Schema der 15e- 
harrlichkeit heraus, wenn man will aus der Indifferenzlage der 
Triigheit. — Pongs spricht S. 311 von „der spanischen Romanzen- 
form init ihrer kunstvoll monotonon, yerhalten lodernden Assonanz“. 
Man konnte sagen, die Schlufipointe ist der Funke, der aus der 
schwiilenden Verhaltenheit der Assonanzenform herausspringen 
•mu fi, der durch sie yorbereitet und bedingt wird. Die Romanze 
gibt ein langes Schwiilen einer geschichtliclien Situation und die 
pldtzlicbe Entladung der Spannnng in der Pointę.
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lichen Unterrichtsbetrieb an Hunderten von Schulen des Auslands 
kcnnen lernte. Seine Erfahrungen hat er in dem Buch „Rei.se- 
eindriicke eines deutschen Neuphilologen in der Schweiz undin Frank- 
roich“  niedergelegt. Das Buch legi Zeugnis ab von seiner scharfen 
Beobachtungflga.be und seinem sicheren Urteil. Besonders nach- 
haltig und befruchtend hat auf seinen eigenen Unterricht die 
Algesche Anschauungsmethode gewirkt, die das Bild in den Dienst 
des Sprachunterrichts stellt. Er hat sie in einem besonderen Schrift- 
chen dargestellt und weiter ausgestaltet.

Damit aber auch deutsche Lehrer wie Schiller Gelegenheit 
fandon, die Fremdsprache" aus dem Mund gebildeter Auslander 
zu horen, organisierte er in den deutschen Schulen Rezitationen 
klassischer Schriftwerke durch kiinstlerisch gebildete Franzosen 
und Englander. — Der von ihm ins Leben gerufene Briefwechsel 
deutscher und auslandiseher Schuler, fiir den er eine Zentral- 
stelle begriindete, sollte neben der sprachlichen Ubung zugleich 
auch einem besseren gegenseitigen Verstandnis der nationalen 
Eigentiimlichkeiten dienen. Die allmahliehe Anbahnung einer 
Volkerverstandigung und -versohnung schwebte ihm dabei ais 
letztes und hochstes Ziel vor. Man kann den Schmerz ermessen, 
den ihm die ZerreiBung aller dieser Faden durch Ausbruch des 
Krieges bereitete.

AuBer der praktischen Spracherlernung erstrebte Hartmann 
noch ein tieferes Verstandnis der frernden Literaturen durch Reraus- 
gabe einer Sarnmlung von Sohulschriftstellern, die an Gediegenheit 
der Einfiihrungen und Grundlichkeit der Erklarungen uniiber- 
troffen dasteht. Viele der Ausgaben riihren von ihm selbst her. 
Er hat nicht allein den Kreis der Schulschriftsteller erweitert, 
sondern durch griindliche Vorstudien fiir gar manche Stelle bereits 
herausgegebener Autoren das Verstiindnis erst erschlossen.

So war Hartmann durch sein umfassendes Wissen, seine 
praktische Sprachbeherrschung und durch sein persdnliches Lehr- 
gesohick der geeignete Mann tiir die Heranbildung des neusprach- 
lichcn Lehremachwuchses. Friih schon ernannte ihn die Regierung 
zum Leiter der neusprachlichen Abteilung des praktisch-pada- 
gogischen Seminars an der Universitat; spiiter wurde er fiir Fran- 
zosisch in die Priifungskommission fiir die Kandidaten des hoheren 
Leliramts berufen.

In seiner Amtsfiihrung beschrankte sich Hartmann nun nicht 
etwa auf die bloOe Ubermittlung von Kenntnissen: er legte ebenso 
hohen Wert auf die erzieherische Seite seiner berufliehen Tatig- 
keit. Ein griindliches Studium der Rygiene hatte ihn gelehrt, 
wie hemmend die GenuBgifte des Alkohols und Nikotins auf die 
korperliche, geistige und sittliche Entwicudung Jugendiicher 
wirken, und so trat er mit der Forderung einer alkoholfreien Jugend- 
erziehung vor die Offentlichkeit. Er hat diese Forderung mit 
solchem Nachdruck und solcher Sachlcenntnis vertreten und ver- 
teidigt, daB ihr schlieBlich auch von der Arzteschaft Anerkennung 
und Berechtigung zugesprochen wurde. Da man aber auf die Jugend 
rnehr durch das personliche Beispiel ais durch Lelire wirken kann, 
erweiterte er die Forderung der Bnthaltsamkeit auch auf die Lehrer 
und sammelte allmahlich mehrere Hunderte seiner Gesinnungs- 
genossen in dem Verein enthaltsamer Philologen deutscher Zunge, 
dessen Vorsitż er iibernahm und dem wir eine Reihe wertyoller 
yeroffentlichungen uerdanken. Viele haben ihn zum Verfasser. 
Auf Grund vert ieften Eindringens in das Studium der GenuB-
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gifte kampfte er in seinen lotzten Lebensjahren beśonders gegen 
den TabakgenuB und suchte immer weitere Kreise fur die voll- 
st&ndige Enthaltsamkeit von Alkohol und Nikotin zu gewinnen. 
DaI3 gerade die akademischen Berufskreise seinen idealen Be- 
strebungen so wenig Verstandnis und Teilnahme entgegenbrachten, 
hat ihm AnlaB zu mancher Enttauschung gegeben.

Es wiirde eine Liicke in seinem Lebensbilde bedeuten, wenn 
wir nieht auch seinen Bemuhungen um die materielle Hebung 
des hoheren Lehrerstandes ein Wort widmen wollten. Jahrelang hat 
er seine beste Kraft fur die Erlangung der Cleiehstellung rlieses 
Standes init den Richtern eingesetzt, und getragen von der Uber- 
zeugung, dal.i nur der Zusammenschiufi diesen Bestrebungen rechte 
StoBkraft geben konnte, ist es ihm gelungen, zunachst die Gym- 
nasiallehrer Sachsens in einem Verein zusammenzuschl ieBen. 
Ja, die Vereinigung samtlicher hoherer Lehrer zu einem groBen 
Landesverband, wie ihn die Not der Nachkriegszeit schuf, hat 
ihm bereits ais Ideał vorgeschwebt. Auch beziiglich der rechtlichen 
Stellung der hoheren Lehrer vertrat er sehr fortschrittliche An- 
schauungen, die erst in jiingster Zeit Wirklichkeit geworden sind.

Hartmann liiitte diese Summę von Arbeit neben der treuen 
Erfiiilung seiner Berufspflichten nicht leisten konnen, wenn ihn 
nicht die Natur mit seltenen Gaben ausgestattet hatte. Er besa(3 
eine rasche Auffassung, Klarheit des Geistes, ein treues Gedachtnis, 
leichte Ausdrucksfahigkeit in Wort und Schrift und eine nie Ver- 
sagende Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit. I )azu kam in den 
Debatten eine bewundernswerte Rube und Selbstbeherrschung, 
sowie Vornehmheit und strengste Sachlichkeit selbst gegeniiber 
den scharfsten Gegnern.

Nun hat der rastlose Streiter, dessen ganzes Leben ein fort- 
w&hrender Kampf war und der sich selbst im Ruhestand keine Ruhe 
gonnte, ausgekhmpft; sein Mund ist verstumrnt, die so geschaftige 
Feder seiner Hand entfallen. W ir aber, denen er Fiihrer war im 
Kampfe, blicken voll Bewunderung und Dankbarkeit auf sein 
Lebenswerk. Ihm nachzueifern, in seinem Sinn und Geist weiter- 
zustreben, wird der beste und sohonste Dank sein, den wir ihm 
zol len konnen.

Hummelshain i. Thiir. Paul  Lange.

DAS „ARBEITSPRIN ZIP" IM NEUSPRACHLICHEN UNTER- 
RICHTE DER HOHEREN SCHULEN.

Wenn man dio Avifgabe einer neuphilologischen Zeitschrift 
nicht nur darin erblickt, der wiwenschaftlichen Eortbildung ihrer 
Leser zu dienen, sondern auch darin sieht, Begriffe, wie „Kultur- 
unterricht“ , „Deutschkunde", „Nationales Prinzip", „Arbeits- 
unterricht“ , dio nur zu leicbt zu Schlagwortem herabsinken konnen, 
vom Standpunkte der Methode zu kennzeichnen, so sind Vor- 
fiihrungen aus der Praxis, dereń Wert durch Unterrichtserfahrung 
gewalirleifctet ist, mogen sie auf den ersten Blick auch selbstver- 
stiindlich erscheinen, dann nutzbringend, wenn sie dem einzelnen 
Unterrichtenden alte Wege in neuer Beleuchtung zeigen und 
damit neuo Anregungen geben. Deshalb soli hierunter gezeigt 
werden, wie das „Arbeitsunterrichtsprinzip", das bei Erarbeitung 
des Wortschatzes, der Grammatik usw. allenthalben durchfiihr- 
bar ist, insbesondere auch bei der Erreichung des freien miindlichen
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Gebrauchs der Fremdsprache und boi moglichst selbstandiger 
Erwerbung literaturkundlicher Kenntnisse und 1 iterarisclier Er- 
kenntnis seitens der Schiller anwendbar ist.

Soli der Schiiler sich den freien, miindlichen Gebraueh der 
Fremdsprache innerhalb des Klassenunterrichts selbst erarbeiten, 
so muB damit sogleich nach Beendigung des kurzeń vorbereitenden 
englisehen bzw. franzosischen Lautkursus in Sexta begonnen 
werden. Der Wortschatz fiir das erste Sachgebiet, z. B. das Klassen- 
zimmer, das der Schiiler im fremden Idiom sprachbegrifflicli 
zu erfassen beginnt, wird im gegenseitigen Frage- und Antwort- 
spiel der Schiiler unm itielbar^oMiheitet*^

In jeder Stunde lernen die Schiiler ein lais zwei neue Redens- 
arten hinzu, mit denen sie der Unterhaltung neue Richtung zu geben 
vermogen. Notig ist, daf.l jeder Schiiler yor Beginn der Unter
haltung schon zwei Fragen aus dem betreffenden Stoffgebiet 
bereit liat; das verhindert unnotige Hemmungen. Der Schiiler 
ist, wenn er geantwortet hat, ohne erst lange zu iiberlegen, in der 
Lagę, die neue Frage anzuschliefien. Mit der Zeit lernen die 
Schiiler auch das „Aus dem Stegreif-Fragen", so dafi die neue 
Frage oit zu der vorhergehenden Antwort in innere Beziehung 
gesetzt wird. Sobald die Klasse einige Sicherheit in dieser Kon- 
versationstechnik, die immer ein gewisses Mittel zum Zweck bleibt, 
erlangt hat, miisson auch die ersten Anlaufe zum ,,freien“  Vortrag 
einsetzen: Qui sait diro toutes les róponses? Der betreffende 
Schiiler geht, wahrend er spricht, zeigend umher und lialt den 
orston „freien1* Yortrag iihor das Klassenzimmer. Sind einige 
Sacligebiefe aus““<Ter Umgebung des Schiilers im ersten Jahr in 
doi’ von tlen Schiilorn jecie Stunde stiirmisch geforderten Unter
haltung fremdsprachlich „erarbeitet“  worden, dann ergibt sieli 
naturgemaO das Verla,ngen nach Vereinigung der Sachgebiete, 
die Schiiler wollen „freie Unterhaltung“  haben, natiirlich zu- 
nachst nur iiber die untorrichtlich behande 11 en Sachgebiete. Die 
Fragen nach der Famile (Alter, Geschwistern, Geburtstagen usw.) 
erfreucn sich groBer Beliebtheit. Die franzosische Rechen- und 
die franzosische Geographiestunde sind so anregend, dal.l man, 
wenn man wollte, die Klasse sich beinahe allein iiberlassen konnte. 
In gemischten Klassen wird der Lehrer mit Takt und Geschick 
den Vorteil der Coeducation ausniitzen. Bereits in Quinta sind 
die Schiiler fahig, eine volle Unterrichtsstunde selbstandige Kon- 
versation miteinander zu treiben, ohne zu ermiiden. Leider fehlt 
hierzu oft die Zeit. Aber die Konversation muB fortgesetzt werden. 
Keine Lektion — auch auf der Mittel- und Oberstufe — sollte be- 
endet werden, ohne daB der Unterrichtsgegenstand im Frage- 
und Antwortspiel, im dramatisclien Dialog oder im Stegreifvortrag 
„erarbeitet“  wurde. Das wirkt sprachlich kraftbildend. Das Gehor 
eter Schiiler ist dann nicht allein auf das Organ des Lehrers, sondern 
auf eine Menge verschiedenster Mitschiilerakzente eingestełlt und 
so geschult, dal3, wenn das Grammophon tiiehtig zu Hilfe genommen 
wurde, nicht nur die aktive Seite, das „Sprechen“ , sondern das 
oft scliwierigere, passive „Horen“  mit erarbeitet wurde.

Man kann demgemaB von einem selbstandigen Erarbeiten des 
„Sprecliens und Horens“  des fremden Idioms von seiten des Schiilers 
im Gegensatz zu einem irnitatiyen Erlernen recłen. Wie soli dies 
aber mit Literaturkenntnissen oder gar Literaturerkenntnis 
moglich sein? — Indem man auch hier so friih ais moglich einsetzt. 
Schon in Quarta, spatestens in Untertertia, rnufi die selbstandige
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Arbeit der Schiller einsetzen vmd Literaturkunde gelegentlich be- 
trieben werden.

In der Grammatik und in den Ubungsabschnitten des Lehr- 
buches treten Einzelsatze auf, die zunachst grammatischen 
Zwecken dienen, hinter denen aber auch in Klammer die Samoa 
der Schriftsteller, die sie geschrieben haben, stehen. Diese nimmt 
der Lehrer zum Ausgangspunktkurzerliterarischer, biographischer 
oder historiecher Bemerkungen, an die er die Frage kniipft: Wer 
will uns in vierzehn Tagen iiber den Dichter einen kleinen Vortrag 
halten ? — In der ersten Zeit ist es notig, dali der Lehrer ausfuhr- 
lichere Anweisungen iiber Literatursuehe, Stoffsammlung, Auszug- 
grundsatze und Auszugtechnik gibt. Aber schon bald lernt einer 
vom anderen und einer mit dem anderen das Durchsuchen der 
Bibliothekskataloge und -kartenkasten, der Literaturgeschichten 
usw. Es ist erstaunlich, was die jungen Leute alles zutage fordem. 
Sehr bald beginnen in der Woche ein, zwei und mehr Stunden 
mit einem fiinf bis zehn Minuten-Vortrage. Einige Daten und 
Stichworte/ITie (ter vortragende Schiller zuvor an die Wandtafel 
geschrieben hat, werden vor den Schiilern in ihr Sammelheft 
eingetragen, das mit der Zeit ein buntes Durcheinander von 
Bemerkungen iiber Denker und Dichter, Staatsmanner und Fursten 
enthalt. Jeder Schiller halt einen, im Laufe der Zeit einen zweiten 
Vortrag. Je mehr der dargebotene Stoff sich hauft, desto zahł- 
reicher werden die Verkniipfungsmoglichkeiten; es kommt System 
in das Arbeiten. Da hat einer von den Cantorbury Tales etwns 
berichtet, ein anderer von Spensers Fairy Queen erzfthlt, ein 
dritter von der Queen Elizabeth und ein vierter von den ersten 
dramatischen Ansatzen im Mittelalter gesprochen, so dal.i wir in 
der Lagę sind, in einer knapp gefahten Literaturgęschichte das 
Kapitel “ From ..Chauccr^lo, Shakespeare’ ’ zu leeen und dariiber 
dennyersation”  zu treifien, nachdem wir auch Textproben und 
englisehe Inhaltsangaben (vgl. Sefton Delmers English Literaturę) 
hierzu kennen gelernt haben. — Ein anderes Mai gibt die Parla- 
mentsrede des alteren Pitt, Lord Chątham’s, die wir im Lehrbuch 
gelesen haben, den Anstod. Eine Ubersichtstafel, die die haupt- 
sachlichsten englischen Geschichtsdaten von Caesar zu George V. 
enthalt und die immer zur Hand ist, hat sich jeder Schtiler an- 
gelegt. Auch die Landkarte Englands liegt immer bereit. Nach
dem ein Schiller iiber den alteren, ein anderer iiber den jiingeren 
Pitt gesprochen hat, stellen wir fest, dali damals George III., der 
Konig, der so lange regierte, lebte. Es kommt die stereotyp© 
Frage: Wolche Zustande herrschten zu dieser Zeit in Deutschland ? 
politisch? geistesgeschichtlich.? Wir iiberlegen, was in Frankreich 
vorging. Die Verkniipfung ist da: der erste Versuch eines Ver- 
stehenlernens der europaischen Welt- und Geistesgeschichte voin 
englischen Standpunkte. — Und noeh ein letztes Beispiel: In den 
Lelirbuchern sind Kamen wie Macbeth, Lear, Hamlet aufgetauelit, 
die Vortrage mit den entsprechenden Inhaltsangaben sind ge- 
lialten, die betreffenden Kapitel in der englischen Literatur- 
geschichte sind gelesen und im gegenseitigen Frage- und Antwort- 
spiel befestigt worden. Dieselben Schiller, die vor Wochen deutsche 
Inhaltsangaben geboten hatten, haben dariiber kleine englisehe 
Vortrage gehalten. Da meldet sich ein Schiller und sagt: Ich 
mochte das nachste Mai iiber „Shakespeare in Deutschland und 
Frankreich'* sprechen; ich habe es in einer Literaturgeschichte 
gelesen, es ist ganz kurz! — Die Eilaubnis wird erteilt; derm es 
mufi auch einrrial kurzentschlossen vorgegriffen werden, wenn.
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pan  frisches Leben im Unterrichte haben will. — Und bald wird 
im Anschlufi an diesen Vortrag in der Klasse iiber allerhand Inter- 
essantes geredet, iiber Shakespeare in Niirnberg, Dresden und Kieł, 
iiber Gottsched, Lessing, Herder, Goethe, iiber Klinger, Wagner, 
Wieland, iiber Schlegel, Baudissin, iiber Diderot, d ’Alembert 
und Victor Hugo. — „W elch oberflachliches Kamen- und Lern- 
wissen! Das nennt sich arbeiten,  era rb e iten !“  so horę ich 
einwenden. — Selbstyerstandlich konnte es Namen- und Lern- 
wissen sein. Kur komnat es darauf an, wie es gemacht wird. Ein- 
ma! ist Beriicksichtigung des geistigen Standpunktes der Schiiłer, 
dann Kenntnis dessen, was die Schiller im Deutsch- und Geschichts- 
unterricht treiben, und schlieBlich Fiihlungnahme mit den be- 
treffenden Kollegen fiir den Lehrer der neueren Sprachen un- 
ęrlaBlich. Zu Vielwisserei und Alleswissenwollen einerseits und 
Uberlastung andererseits darf es nicht kommen. Darum hat auch 
jeder Schiller im .Tahro nur oin bis zwoi Vortriige zu halten, die er 
spater mit Hilfe englischer (frz.) Literaturgeschichten, unterstiitzt 
vom Lehrer, in gutes Englisch (Frz.) fafit, so daB jeder Schiller der 
Klasse zu jeder Zeit. ,,in freier Form“  iiber ein selbsterarbeitetes 
Thema einen kleinen englischen Vortrag halten kann. Wie dabei 
die Mitschiiler „horen“  lernen, wie kritisch sie in grammatischer, 
stilistischer und inhaltlicher Hinsicht dem Vortrage zu Leibe 
gehen, kurz wieviel Interesse dabei vorhanden ist, das alles ist 
nicht hoch genug zu bewerten. Nicht jede Stunde wird so „ge- 
arbeitet**; os gibt auch noch andere Aufgaben. Ab und zu kommt 
aber die Klasse — die nota bene bei solcher Methode wcnigsteng 
zwei,. beffsęr drei Jahre in fiiner Iland bleiben muC — wieder ins 

Tlotfe fahrwasser; irTśolcnen Stunden kann dann iiberall angetippt 
werden, da hilft der eine hier, der andere da mit seinen Spezial- 
kenntnissen. Da weiB einer von den Vorbildern des grofien Fabel- 
dichters, einer iiber Voltaires Meinung von Shakespeare, einer 
iiber Carlyles Verhaltnis zu Deutschland zu sprechen. Da meldet 
sich einer und urteilt: Hier steht, dafi Carlyle am 18. November 
1870 in seinem Briefe an die Times die Franzosen “ insolent, ra- 
pacious, insatiable, unappeasable, continually aggressive”  und 
Frankreich „vainglorious, gesticulating, ąuarrelsome, restless and 
oversensitive”  nannte; das ist heute noch genau so! — Ein anderer 
Schiller spottelt: William Pitt miil3te seine Rede eigentlich heut- 
zutage im House of Lords noch einmal halten; vielleicht schamten 
sich die Englander, daB sie „schwarze Franzosen*1 ins Rheinland 
lieBen, wenn er sprechen wiirde: But, my Lords, who — has dared 
to authorise and associate to our arms the tomahawk and scalping — 
knife of the savage ? to cali into civilised alliance the wild and 
inhuman savage of the woods . . . ? — Und wieder einmal stellt 
ein Schiller fest: Es ist nichts Neues, daB die Franzosen ihre 
Feinde „Barbaren** und ,,Hunnen“  nennen; wir Deutsche korinen 
uns mit den Englandern trosten, denn der franzosische Historiker 
Jules Michelet sagt von den Englandern, daB «Jeanne d’Arc: 
Livróe en trahison, outrageo des barbaresi) gewesen sei.

Schiiler, die im Laufe der Jahre so arbeiten gelernt haben, 
werden zwar von den vielen Dingen, die sie dabei horen, manches 
nicht ganz erfassen, viel vergessen. Das konnen und sollen sie ruhig. 
Nur eins werden sie dabei nicht wieder yerlernen: die Ąyt. wie 
nia-n selhs.tand,ig. arbcitet. Die Friichte davon zelgen sich allent- 
halben, z. B. bei der Lektiire einer “ History of London” , wenn 
es Briicken zu schlagen gilt, oder einer “ Tragedy Shakespeare’s” , 
wenn es zu yertiefen gilt. Interesse, anhaltendes Interesse und
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Jsraftvollo Mitarbeit soitens der Schiller ist der schonste Lohn, 
der dem Lehrer bei derartiger Arbeitsmethode zuteil wird. 

Zwickau i. Sa. R ichard Muller.

ZUR EINFUHRUN G IN PLAUT: JEWELS OF POETKY.1)
Julius Caesar: Klage des Antonim (III, 1.).

Aus der Lekturo Plutarehs steigen in die Phantasie des Diehters 
die Gestalten Caesars, des Brutus und des Antonius. Sein Herz 
ist dem Brutus zugewandt, in dessen reinem Charakter er sein 
eignes Mannesideal wiederfindet. Ihn stattet er mit einer Fiille 
riihrender Ziige aus, stellt Portia neben ihn, ihm ebenburtig, die 
letzte Republikanerin neben den letzten freien Burger Roms, 
hebt ihn um die Unendlichkeit des Ideals aus den Reihen der Ver- 
schworenen heraus, stellt Cassius, den politischen Menschen, neben 
den stillen, sanften Priyatmann, den nur die grof.ie Liebe zu Rom 
aus seiner vorgeschriebenen Bahn gerissen hat, und zeigt ihn milde 
gegen seine Sklaven, die Einsamkeit, die er liebt, mit Musik er- 
fiillend, dann tapfer im Kampf, klagend um den seelisch doch so 
fernen Freund, sterbend endlich den Freitod des letzten Romers.

Aber so heller Scliein auch aut' diesem Bilde liege, Brutus 
erfullt nicht ganz dieses Stiick, das nicht anders ais „Julius Caesar“  
heil.len kann. Donn um ihn lcreist, da er noch lebt, die Welt, — 
fur ihn, da er tot ist, sterben die andern. Bi’utus, im Abscheu vor 
der blutigen Tat, wunsoht, Caesars Geist zu ermorden, ihn selbst 
schonen zu konnen. Nicht lange danach sieht er ein, daB man nur 
den Leib erreicht hat, dafi Caesars Geist noch umgeht, daB die 
Luft von diesem Riesengeist erfullt ist. Ja, zusammengeballt 
aus all dem Geheiinnisvollen, das die Atmosphiire der Geschichte 
erfullt, tritt dieser Geist sichtbar in des Brutus’ Zelt zu Sardes 
und kehrt dann in der Philippischen Schlacht die Schwerter selbst 
in die Herzen-der Verschworenen.

Es ist der Geist des Prinzipats, der heraufziehenden Allein- 
herrschaft, die fur das wankelmiitige Volk von Rom herangereift 
ist. Wahrend aber Caesar selbst, staatsmannisch klug, allen alten 
Sitten huldigt, die republikanische Seele des Staats nicht an- 
tastet, demokratisch frei mit den Patriziern umgeht und nur in 
Augenblicken der Entscheidung sein wahres Gesicht, das Gesieht 
der kommenden Jahi'hunderte zeigt, umgibt ihn schon der schmeieh- 
lerische Freund, der glatte, geschmeidige Diener, der, ein vorweg- 
genommener Typ der Kaiserzeit, fiir eine Spanne die Welt auf seine 
Schultern ladt, — Antonius.

Dieser damonische Charakter tritt am Tage der Ermordung 
Caesars zxxnx erstenmal ins Licht. Geflohen, ais der todliche Streich 
fioł, seines eigenen Schiclcsals mit Recht ungewifi, sendet er einen 
Diener zu den siegreichen Mordem mit der Fi'age, ob er willkommen 
sei. Ais Brutus ihm Schonung, ja selbst freundlichen Ęmpfang 
zusicheit, kommt er selbst, seiner schiefen Stellung, der notwendigen 
Doppelziingigkeit des Augenblicks durchaus bewuBt, und schlieBt 
ein Biindnis mit den Mordern seines grofien Freundes. Denn Freund- 
schaft band ihn an Caesar, aufrichtige Freundschaft. Im Augen- 
blick, da er den To ten verrat, stiirzt eine Welle echten Schmerzes 
aus ihm hervor, uird ais er allein an der Leiche des Toten zuriiek- 
bleibt, erhebt er eine gro Be und erschutternde Klage, in der er

l) Vgl. diese Zeitschrift, Bd. X XX IV , 439 ff.
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die kiinftige Verwirrung des Weltreichs yoraussagt und den un- 
ermefilichen Verlust bejammert. Ais aber ein Bote des Octavius 
kommt, isfc List und Klugheit wieder da. Er ruft die Burger in 
der Leichenrede zur Rache auf und vemichtet im Bundę mit 
Octayius, der ihm schon langsam und kaltbliitig die Fuhrung 
entzieht, die Armee der Verschworenen.

In der Totenklage aber, die der zwiespaltige Mann in wahrer 
Ergriffenheit, mit sich selbst allein auf dem Kapitol vor Caesars 
Leiche anhebt, in dieser Totenklage steigt die pathetisch ernste 
Sprache dieser Dichtung zu hochster Wirkung an. Mit klangvollen, 
getragenen Versen beginnt sie, steigert sich in einem breit aus- 
gefiihrten Gleichnis zur Ruhmeserhebung des Toten, bricht in 
schneidendem Schmerz zusammen, um sich von neuem, jetzt aber 
zur Prophezeiung kiinftigen Haders und Unheils zu erheben und 
in flammenden Bildern zu enden.

Hier ist Schonheit der Rede und Wirklichkeit aller Bilder, 
sinnliche Deutlichkeit aller Begriffe und Gedanken so miteinander 
yerbunden, dali zugleich mit dem Ohr die innere Anschauungs- 
kraft und das Gemiit erregt werden und das Pathos der Dichtung 
zum unmittelbaren Erlebnis wird.

Richard I I :  Rede vom Tod der Kónige (III, 3).
Shakespeare war Schauspieler. Aus dem Theater erwachsen 

seine Werke, und seine Werke lassen das Theater entstehen. Um 
seine Gestalten ballt sich eine Welt, dereń Atmosphare man spiirt, 
dereń Schicksal man ahnt. Jede Szene ist in sich yollendet und 
zugleich unabgeschlossen, auf eine nachste verweisend. In jeder 
Szene aber ist das Hochste an dichterischem Ausdruck und an 
schauspielerischer Gelegenheit erreicht. Denn wie ein musikalisches 
Gebilde aus mehreren Stimmen wird Auftritt um Auftritt kompo- 
niert. Oft sind es zwei Stimmen, die miteinander wechseln und 
sich zu Duetten verbinden, oft aber tritt eine einzige gegen mehrere 
andere hervor, erhebt sich zur Fiihrerin und schwingt sich zu 
machtigem Gesange auf. So erwachst dem Schauspieler die dank- 
bare Aufgabe. Hier wird Grofles von ihm yerlangt, und er kann 
alle seine Mittel entfalten. Doch wird er nie iiberanstrengt, sondern 
nach solchen gewaltigen Entfaltungen der Seele und der Kunst 
tritt er ein wenig zuriick, gibt einem anderen das Stichwort und 
lauscht, bis an ihn selber wieder die Reihe kommt. In diesem sym- 
phonischen Wechsel rollt das innere Geschehen der Szenen dahin, 
und erstaunlich bleibt der zogernde, ruhige Reiz der vollendeten 
Verse raitten in der rastlosen, oft atemlosen Bewegung. Ja, je 
ungostumer die Handlung driingt, je mehr unser gespanntes Gefiihl 
der Entspannung entgegeneilt, um so melodischer, um so breiter 
wird der dunkle oder helle Gesang, der aus der Tiefe der Situation 
und zugleich aus der Tiefe des Herzens stromt. Dann steigt die 
Rede aus dem besonderen Vorgang, aus der besonderen Empfindung 
zum Allgemeinen empor. Aus dem Zufalligen wird das Notwendige, 
aus dem Moment das Immergultige. Um in einem einzelnen Falle 
Gnade zu finden, singt Portia ihre Kantilene von der Gnade; 
iiber den besonderen Augenblick hinaus bietet Falstaff iiberhaupt 
der Ehre Hohn; — und die Todesgedanken des zweiten Richard 
wandeln sich in die furchtbare Klage vom Tod der Konige.

Denn da der Konig, von der Biindigung des irischen Aufstandes 
heimkehrend, den Abfall seines eigenen Reiches, den nahen Unter- 
gang yoraussieht, da der yerbannte Bolingbroke, der spatere
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Heinrich IV., schon ais Gegenkonig triumphierend gegen ihn heran- 
zieht und Richarda aberglaubisches Gottesgnadentum, sein phan- 
tastisches Vertrauen in das Schicksal, das Konige schiitzen miisse, 
zusammenbricht, da vergebens seine Freunde, wenige ihm gebliebene 
Getreue, von Trost und neuer Hoffnung reden, — sitzt er am Meeres- 
ufer klagend unter ihnen, aber nicht mehr seinen eigenen Fali, 
sondern den der Konige bejammernd. Denn Richard, voll wahrhaft 
koniglichen Stolzes, aber auch voll koniglicher Hoffahrt, hatte 
sein Geschick niemals ais ein einzelnes betrachtet. Immer sah er 
in sich den erhabenen Vertreter des Konigstums schlechthin, und 
jetzt, da die Geier schon iiber seinem Haupte schweben, wittert er 
die Gefahr, die nicht das Menschliche an ihm, sondern das Konig- 
liche an ihm bedroht.

Der Weg des Leidens ist noch lang, ehe er in Flintburg sich 
seinem Widersacher Heinrich ergibt und endlich, seiner Wiirden 
entkleidet, in Westminster der Krone entsagt. Mit dieser Abdankung 
wird er auf das Konigliche seines Wesens, auf das Erhabene seines 
Schicksals verzichten und, im Kerker schmachtend, zu seinem 
wahren Wesen, zu der gelauterten Menschlichkeit seines geheimnis- 
vollen Charakters gelangen.

Ehe sich aber diese Gestalt — eine der unvergel.ilichen und 
menschlichsten, widerspruchsvollen und schonsten Gestalten der 
Kunst — in ihrer grofien Entwicklung vor uns vollendet, gerade 
an dem Kreuzweg, wo er, den Pfad der Hoffahrt verlassend, sich 
dem Wege des Leidens zuwendet, da, nachtlieh am Gestade Eng- 
lands, seines verlorenen Englands sitzend, sieht er im Geist den 
unnatiirlichen Tod, der aller Konige wartet, den schauerlichen 
Gegensatz von Prunk und Vernichtung, das Possenspiel des Tods, 
der seinen kleinen Hof halt, wie die Fiirsten, und dann mit kleiner 
Nadel die hohen Mauern koniglicher Sicherheit anbohrt und um- 
stiirzt. Visionen von furchtbarer GroBartigkeit iiberkommen ihn, 
und diister ruft er seine Freunde um sich zusammen und beginnt 
z u singen

„die Trauermaren von der Konige Tod.“

Heinrich IV . I :  Falstafjs Rede auf die Ehre (V, 1).
Aus der blutigen und tragischen Geschichte Englands gestaltet 

der Dichter das Schicksal der kampfenden Dynastien. Ihn kummert 
nicht das Leben des Volkes, er entwirft keine kulturhistorischen 
Bilder, — sondern, der hochste Vertreter eines individualistischen 
Zeitalters, formt er eine Reihe von riesenhaften Konigen, die in 
der Mafilosigkeit ihrer Laster und Tugenden, in der Verworrenheit 
ihrer menschlichen Begehrlichkeit mehr den Kiinstler ais den 
Patrioten reizten. Denn hier treten ihm aus dem Blutdampf der 
verklungenen Jahrhunderte Menschen entgegen, die gewaltige und 
geheimnisvolle Erscheinungen des Lebens waren und zur Deutung 
des menschlichen Schicksals und zur Gestaltung der menschlichen 
Seele aufriefen.

Der Kampf der weibon und der roten Rosę gehort der Ver- 
gangenheit an, die Gestalten dieses Kampfes von Richard bis zu 
Heinrich gehoren durch Shakespeare der Ewigkeit.

Der unheimliche Thronrtiuber Bolingbroke, der Richard II. 
vom Throne drangt, ihn, halb bedauernd, halb frohlockend, des 
koniglichen Amtes und aller Wiirden entkleidet, sieht ais Hein
rich IV., seltsam zwischen Gelingen und Mifilingen schwebend, 
immer neuen Unfrieden aus den selbstgepflanzten Keimen er-
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wachsen. Die Schuld seines Konigtums weckt Rebellion im eigenen 
Lande und im Horz.cn zugleich die Sehnsucht nach einer Pilger- 
fahrt ins heilige Land. Die Rebellion wird gediimpft, die Sehnsucht 
nie gestillt. Und wunderbar scheint den yerdiisterten Konig das 
Schicksal in seinem eigenen Sohne zu strafen, in jenem jungen 
Heinrich, der in leichtsinnigem Lebenswandel und seines Namens 
und Standes unwiirdig in lasterhafter Gesellsehaft schwelgt und 
der — seltsamste Fiigung der unbegreiflichen Geschichte! — nach 
des Vaters Tod zu hochstem Ruhme aufsteigt, Frankreich erobert 
und ais Heinrich V. die yerklarte Lieblingsgestalt des preisenden 
Dichters wird.

Auch hier, \vo Shakespeare den jungen Prinz Heinz in der 
liebenswiirdigen Gemeinheit niedrigen Umgangs, odeń Wirtshaus- 
lebens, mutwilliger Landstreicherei darstellt, erwachst kein Bild 
der Zoit oder der Beyolkerung, sondern aus einer Reihe unvergeC- 
licher Zechgestalten und Schelme erhebt sich eine neue Indiyiduali- 
tat, die, das Stiick ais zweite Melodie durchziehend, einen pracht- 
vollen Gegensatz zu der edel-ernsten Natur des siindigen Hofes 
darstellt. Was hier Schuld und Leid, ist bei Falstaff Schelmerei 
und Heuchelei, — in Westminster jammert ein glaubiges, aber 
schwachea, konigliches Herz, — in der Schenke zu Eastcheap lacht 
ein frivoles, zynisches, Gottes und der Welt spottendes Schurken- 
herz. Denn es ist das GroBartige an dieser ewigen Gestalt, daB 
ihre Komik nicht im Aufleren begriindet ist. Der korperlichen 
Fiille entspricht eine gewisse Dicke und Undurchdringbarkeit des 
Gefiihls. Auch die Nerven und sogar die menschliehen Gefiihle 
sind in Fett gelagert, schlaff und jedem Eindruck unerreichbar. 
Falstaff ist die Faulheit des Herzens, nicht nur die Tragheit des 
Leibes. Er hat keine anderen ais korperliche Bediirfnisse, und wie 
er sein eigenes Knie nicht mehr sehen kann, so kann er sein eigenes 
Herz nicht mehr fiihlen. Er hat die Philosophie seines Aufieren, — 
er leugnet die Tugend, spottet iiber die Majestat, ist eitel und 
lugnerisch, er prahlt und betriigt, — aber er fiihlt sich wohl dabei 
und tragt diese Laster mit der selbstverstandlichen Ruhe wie sein 
Fett und die Fiille seines Leibes. Ja, so sehr scheint Seele und Korper 
eins zu sein an ihm, daB der Gedanke der Schuld oder des Abscheus 
uns bei seinem Anblick versagt ist, daB wir ihn hinnehmen wie 
ein im Grunde ganz unschuldiges, seltsames, aber in seiner Art 
vollkommenes Wesen und sehr gut verstehen, daB die spielerische 
Seele des jungen Prinzen, ehe sie die Last ihres Schicksals empfangt, 
fast Freundschaft, fast Liebe zu diesem KoloB von Fleisch und 
Unmoral empfindet. Denn die Heiterkeit einer Welt liegen iiber 
ihm, die nichts von Menschenwiirde und Menschenadel, aber auch 
nichts von Menschenleid noch -reue weiB, und die, immer zum 
Lachen, immer zum schmausenden und trinkenden GenuB bereit, in 
aller Hafilichlceit neben der Wiirde menschlicher Gesittung einher- 
schreitet, die Zivilisation verspottet und ein ewiges Bild bacchan- 
tischen Genusses, ein ewiges Symbol des lachenden Tieres ge- 
worden ist.

Heinrich V : Ilcde zu Harjleur ( III ,  1).
Das Werkzeug des Dichters ist die Sprache. Shakespeare, 

anfangs in der poetischen Redeweise seiner Zeit, im Euphuism, 
der englischen Form des Preziosentums befangen, hat sich dichte- 
rische Ausdrucksmittel geschaffen, die an Mannigfaltigkeit und 
Kraft unvergleiehlich sind. Aus der Fiille und Saftigkeit des Witzes,

3P*
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der vor keiner Grobheit zuriickschreckt, der immer um seiner selbst 
und zugleich um des Ganzen willen erfunden ist, von der kunst- 
vollen Plattheit seiner Dummkopfe, von dem tiefsinnigen Lyris- 
mus seiner Narren und Schwermiitigen, vom Geplauder seiner 
Kammerkatzchen, Hoffraulein, Edeldamen bis zu der herben 
Sachlichkeit politischer Miinner, dem Zynismus der Verbrecher 
tmd der Beredsamkeit der Machtigen, — ist keine Form mensch- 
licher Rede, die nicht von ihm vollendet, fiir die seine Sprache 
nicht Vorbild ware. Vom Worte aus, vom rednerischen Gebilde 
her sind seine Gestalten entworfen. Es gibt keinen Dichter, der 
an Suggestivkraft mit ihm zu vergleichen ware. Da hebt ein Mensch 
an zu sprechen, und wie er spricłit, hebt er an zu sein. Worte und 
Satze heben ihn aus dem Nichts, bilden ihn zu dem, was er in des 
Dichfcers, — nun auch schon in des Lehrers Augen ist. Deswegen 
kann Shakespeare nicht karg an Worten sein. Deswegen liebt 
er es — und das ist eines seiner groBen Geheimnisse! —, Menschen 
in Situationen zu fiihren, in denen sie reden miissen. Denn er 
lcennt, wie kein anderer, die Moglichkeiten, aber auch die Grenzen 
seiner Kunst. Und so miichtig bisweilen die Woge auBeren Ge- 
schehens in seinen Werken emporschwillt, auch sie besteht aus 
Tropfen von Worten und Versen, und selbst die Katastrophen 
der Schlacht sind aus Worten gewebt. Aber die Worte, dereń er 
einon unerschopflichen Vorrat besitzt, die er aus allen Schichten 
der Bevolkerung, aus allen Dialekten, aus allen Berufen erworben 
hat — denn er wuBte in allom Bescheid —, die Worte werden zum 
Ausdruck aller menschlichen Gedanken und Gefuhle, sie werden 
zu Bildern von kiihner und tiefer Bedeutung, zu Scherzen von 
erhaboner Leichtigkeit, zu ungeheuren Katarakten der Leiden- 
schaft zusammengestellt, derart, daB sie in ihrer eigentlichen, 
nie verschwommenen, begrifflichen Deutlichkeit bestehen tmd 
dennoch zugleich Melodie und Klang sind, an den sich die groBe 
mensehliche Geste bindet.

Eine solche rauschende Musik durchzieht die Dichtung von 
dem fiinften Heinrich, dem Eroberer Erankreichs, der, aus lieder- 
lichem Jugendleben durch des Vaters Tod gerissen, zu heldenhaften 
Tugenden emporwachst, dessen aufgehenden Ruhm wir erleben, 
dessen Siegeszug wir aus flammenden Worten der Fama selbst 
erfahren, wahrend die groBen Momente dieses Lebens in viel- 
farbigen Bildern gezeichnet sind. Niemals hat Shakespeare so 
das Amt des Dichters zu riihmen, erfiillt wie hier. Niemals ist die 
Woge seines eigenen Gefiihls so iiber sein Herz emporgestiegen 
wie in der Verherrlichung dieses heroischen Konigs, dem er kriege- 
rische und mensehliche Tugend, konigliche Gerechtigkeit, volks- 
tumlichen Witz, Leutseligkoit und Hoheit zuerteilt.

Der Feldzug nach Frankreich wird beschlossen, und schon 
„ist die Jugend Englands ganz in Glut, 
und seidne Buhlschaft hangt im Kleiderschrank; 
die Waffenschmiede nur gedeihen, der Ehre 
Gedanke herrscht allein in aller Brust.
Sie geben um das Pferd die Weide feil, 
dem Spiegel aller Christenkonige folgend, 
beschwingten Tritts, wie englische Merkure."

(II. Chorus 1—8).
Die erste franzosische Stadt, die sie belagern, ist Harfleur, 

und Heinrich selbst, das blofie Schwert. in der Hand, gleich jedem 
andern zu sterben bereit, ruft seine Truppen zum Śturm.



Paul Altenberg in Berlin. 525

Macbeth: Dolchszene. (II, 1.)
Aus dem Dunkel der Zeit und dem Nebel des nordlichen 

Landes tauchen, eingeleitet durch grausige Wechselrede der Hexen, 
kriegerische Gestalten, siegreiche Feldherrn hervor, Macbeth und 
Banąuo. Macbeth ist der Held des Tages. Er iiberglanzt den alt- 
gewordenen Konig so, dafl, unausgesprochen, ihm selbst noch 
unbewuBt, der Gedanke die Luft erfiillt: Macbeth werde Konig! 
Und ungeheuer ruft die Natur selbst, haucht die Luft selbst ihm 
diesen Gedanken entgegen. Es ballen sich Gestalten zusammen 
auf der schottischen Heide,..schreckliche Hexen, die da sind und 
nicht da sind, die aus dem noch Verschwiegenen, nicht mehr zu 
Verschweigenden geronnen sind und die ihm von aufien entgegen 
tragen, was noch ungeboren, keimhaft in seiner noch unschuldigen 
Seele liegt. Jetzt ist es gesagt, gesagt mit ganzer Angabe des 
Weges: denn erst mufi er Than von Cawdor und von Glamis werden. 
Er wird es. Kaum im Hauptąuartier angelangt, wird dieser Teil 
der Prophezeiung auf ganz natiirliche Weise erfiillt. So mul.! alles 
in Erfiillung gehen. Das Kommende, das die Natur schon durch- 
webte, muB gelingen. Der Konig will sein Gast sein. Die Gattin, 
durch einen Brief benachrichtigt, bereitet den Empfang des alten 
Konigs vor; dann, ais Macbeth selbst vor den Gasten eintrifft, 
sie sein Zaudern und Schwanlcen sieht, treibt sie ihn an, erweckt 
den Ehrgeiz zu groBer Elamme, blast hinein, nicht aus Lust am 
Bosen, sondern aus blinder, iiber alle Morał hinwegstiirzender Liebe. 
Denn sie ist keine Hexe, kein Unweib, sie ist die Summę alles 
Liebenden in dieser Welt. Sie kennt kein Gut ais das Gliick des 
Geliebten, sie kennt kein Boses, ais was sein Gliick hemmt. So 
will sie morden, aller sittlichen Gesetze frei wie das Tier. Daher 
versteht sie sein Zaudern, seine Herzensnot nicht, drangt ihm 
den Dolch auf, den er, schon vor der Tat von den Furien seiner 
Reue verfolgt, im Wahnę blutig vor sich gesehen, und eilt zuletzt, 
ais die Tat getan ist, statt des Schaudernden selbst noch einmal 
in den Mordsaal, um die Spuren des Verbrechens zu verwischen. 
Da aber erinnert das Antlitz des toten Konigs sie an die Ziige 
ihres Vaters, und sie bricht zusammen. Macbeth aber, der den 
Schlaf gemordet hat, weiterschreitend auf seiner blutigen Bahn, 
in der er bis iiber die Knoehel versinkt, um das geraubte Konig- 
tum zu bewahren, Macbeth wird von der Frau, die zu viel von 
seiner Seele gesehen hat, fortgedrangt. Die Ehe, um derentwillen 
sie das Menschliche verleugnet hat, geht zugrunde. Da, nun die 
Liebe, die ihr Leben und Morał gewesen, gestorben ist, da iiber- 
waltigt sie die spate Reue und versenkt sie in Wahnsinn. Er aber, 
weiter mordend und rasend, sich selbst zum Grauen, verbrennt 
innerlich an seiner eigenen Śchuld, ertragt den entsetzlichen RiB 
zwischen sich und der Menschheit nicht und biiBt die unmensch- 
lichen Taten mit der Beharrung im Bosen und mit Verlust jedes 
menschlichen Gefiihls. Erst ais die Natur selbst sich gegen ihn 
wendet, erhebt er, um das nackte Leben k&mpfend, sich aus der 
Holle seines Herzens und stirbt, sich selbst und die Welt von dem 
Schauder seines Blutrausches erlosend, wie ein reiner Iield.

Diese tragischste aller Tragodien, durch die unaussprechliche 
GewiBheiten, verschwiegene Entdeckungen des menschlichen 
Herzens, letzte geheimste Offenbarungen des Bluts und des Geistes 
schimmern, die Tragodie von der Selbstzersetzung des schuldigen 
Charakters erreicht ihren Hohepunkt voll Grausen und Schónheit 
in der Darstellung jener Mordnacht in Macbeths so friedlich ein-
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ladendem SehloB. Der Hausherr hat die Gaste allein gelassen, 
irrt iiber den dunklen SchloBhof, von Zweifeln zernagt. Plotzlich 
sieht er vor sich im Dunkel, den Griff ihm zugekehrt, handgerecht, 
den Dolch, — und schon ehe er die Tat getan, stiirzt die unertrag- 
liche Qual der vollendeten iiber ihn.

Hamlet: Sein oder Nichtsein. (I I I  1).
Aus einer Kultur, die auf Blutrache gegriindet ist und tat- 

kraftige, schnell handelnde Mensohen voraussetzt, hebt sich ein 
einzelner, der, mit nicht minder tiichtigem Kdrper, nicht besser 
ais alle andern, nur in etwas sich von allen unterscheidet. Er hat 
etwas mehr ais die Zeit, namlich das Schioksal einer fortgeschrittenen, 
unablassig regen Vemunft. Das ist Hamlet. Durch den gewalt- 
samen Tod des Vaters aus seinen Studien herausgerissen, nach 
Danemark an den Hof zuriickgekehrt, findet er den verdachtigen 
Oheim auf dem Thron, seine Mutter ais schnell getrostete Gemahlin 
des Morders. Vergeblich aber ruft sein eignes Herz, vergeblich 
selbst der entsandte Geist des Vaters — dunkle Stimme aus 
einer Welt, wo die Anfiinge aller unserer Taten liegen — den Solin 
zur Blutrache auf. Gelegenheit wird mehrfach geboten, GewiBheit 
durch eine List gewonnen, eigene Sicherheit durch geheuchelten 
Wahnsinn erworben. So oft aber der Arm zum Schlage ausholt, 
so °ft auch nur die Absieht zur Tat in ihm sich klart, wirft die 
griibelnde, selbsttatige Vernunft immer neue Hemmungen auf, 
und die Tat versinkt, nur die Geberde bleibt. Denn nur ein oinziger 
Schritt weiter ais die andern, eine kleine Verfeinerung der seelischen 
und geistigen Organe, und „die Entschliisse, durch Riicksicht aus 
der Bahn gelenkt, verlieren der Handlung Namen“ l

Das Beispiel des Laertes, eines Mannes der Tat, der den Vater 
zu rachen kein Bedenken kennt, spornt ihn nicht an, sondern 
versenkt ihn in Melancholie, Selbstverachtung und Verzweiflung. 
Denn schon ragt Hamlet in eine Zeit hinein, in der das Toten schwer 
wird, in der die Tat von uniibersteigliohen Walłen des Denkens 
geschiitzt wird, in der der Muskel erschlafft und der Geist erstarkt. 
Ist Claudius wirklich schuldig ? Ist der Geist nicht vielleicht ein 
Sendbote des Teufels? Stimmt die Bechnung, wenn ich Claudius 
im Gebet, also mit ebon gereinigter Seele tóte? In solche Fragen 
flieht die geangstete Vernunft, die nicht zu verdunkelndo BewuCtt- 
heit, „die aus uns allen Feiglinge macht“ . Seltsame Ironiel Da 
Hamlet, der Mutter Dolche ins Herz redend, mit schnellem StoB 
in dem ertappten Lauscher den Konig zu toten wahnt, hat er sich 
geirrt, hat die Tat sich vor der Vernunft kompromittiert und der 
Weg zum Handeln sich um ein Unendliches verlangert.

So zogert Hamlet, und so wird soin Zogern zum tiefaten, 
zum unerreichten Symbol der modernen Menschheit. Diese Gabe 
des feineren Herzens, der hoheren Vernunft ist Segen und Fluch, 
Schicksal der Jahrhunderte, zu denen wir gehoren. Dieser Aufstieg 
ist mit dem Verlust des schnellen Tuns bezahlt,. IJnd Shakespeare 
ist weit davon entfernt, Partei fur diesen Helden und Martyrer 
des Denkens zu nehmen, — er stellt, ohne zu richten, neben ihn 
den kommenden Mann der leichten Tat, Fortinbras, der iiber die 
Leiche des Danenprinzen hinwegschreitet. Hamlet hat die Tat, 
die ihm von beiden Welten ais Pflicht gebotene Tat, nicht verrichtet; 
denn ais er im blinden Jahzorn des Zweikampfs und im Dampf 
der allgemeinen Katastrophe den Konig ersticht, ist es doch nicht 
die Tat, die ihm yorschwebte, nicht die verniinftige, sittliche Tat,
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sondę rn jaher Reflex, jahes Zurtickstiirzen in tierische Abgriinde 
des Menschen, denen er lange entwaohsen war.

Niemals hab Shakespeare mit so groBer Genauigkeit wie hier 
die psychische Lagę und Entwicklung eines Menschen gezeichnet, 
niemals ist ihm, dem alles gelang, das Gemalde der modernen Seele 
wie in Hamlet gelungen. Breit und figurenreich steht die Zeit vor 
uns, aus der der einzelne sich lost. Viele Gestalten lehren, durch 
Kontrast und Folie, das einzige Schicksal in seiner notwendigen 
Tragik verstehen. Von allen Seiten her fallen Lichter in das meta- 
physische Dunkel, ohne mehr ais die Ahnung zu enthiillen. 
Diese Ahnung aber ergreift uns mehr ais jede klare, gekiinstelte 
Starkę. Denn sie stellt vor uns die unberechenbare, in ihrer or- 
ganischen Entwicklung immer iiberraschende, unendlich viel- 
faltige und geheimnisvolle Natur des Menschen.

Sparsam in allem Reichtum, wie er es stets ist, gewahrt er 
uns nur seiten Einblicke in die unaufhorliche Arbeit dieses Gehirns, 
in das Wogen und Wallen dieser Seele. Im Glauben, unbelauscht 
zu sein, horen wir Hamlet den Gedanken an Selbstmord auBern, 
ein Gedanke, der, kaum gefaBt, schon eine endlose Kette von Fragen 
und Bedenken, Zweifeln und Moglichkeiten nach sich zieht und 
— gleich dem grofien Hauptgedanken dieses Lebens — im Nichts 
endet.

So ist der beriihmte Monolog ein Spiegel, in dem sich verkleinert 
die ganze Dichtung spiegelt, in dem der ganze Charakter und das 
ganze Schicksal des seltsamsten aller Helden sich wiederfindet.

Merchant of Venice: Die Rede von der Onade (IV , 1).
Shakespeares Lustspiele sind teils iibermiitige, aus dunnem 

Fabelstoff gewebte, leichte und launige Spiele, teils von dunklen 
Schatten nicht freie, ernste Widerspriiche des Daseins gestaltende, 
aber versohnende Erlosungen. Zu der zweiten Gruppe gehort 
der Kaufmann von Venedig.

In allen Lustspielen Shakespeares siegt Musik uber die Dis- 
harmonie der Welt. Das Ende ist stets eine Erlosung in Musik. 
Aber nirgends wie in dem heitern-ernsten Spiel von dem venetia- 
nischen Kaufmann, der Hab und Gut auf seinen Flotten verloren, 
dem Juden, von dem er geliehen, verfallen ist und sich nur los- 
kaufen kann um den Preis eines Pfundes Fleisch, das aus seiner 
Brust geschnitten werden soli. Hier ist die Musik nicht mehr Zie- 
rat oder Verklarung des Schlusses, sondern ein Teil der Welt, 
jener klingenden, hinreiBend schonen Welt von Belmont, wo 
Portia in ubermiitigem Liebesspiel sich umwerben laBt. Diese 
Portia, Shakespeares liebenswiirdigste Gestalt, ist selbst Musik. 
Alle, die in ihre Niihe kommen, werden von Harmonie empfangen 
und in jene erhabene, iiberirdische Seligkeit gehoben, in der gut 
und schon nur noch eins ist. So darf in ihrem mondhellen Garten 
zwischen dąs Gelachter der Liebenden das tiefe Kernwort des 
Stuckes gesprochen werden:

„Der Mensch, der nicht Musik hat in sich selbst, 
den nicht die Eintracht siiBer Tonę riihrt, 
taugt zu Gewalt, Verraterei und Tiicke.
Glaub lceinem solchen! Lausch auf die Musik!"

Einer ist aber da, der keine Musik in sich selbst hat, den Portia 
nicht in dem Kreis der Harmonie empfangen kann. Und dieser eine 
ist der Vertreter einer anderen Welt, einer dunklen, geschmahten, 
łeidvollen Welt der Gassen und Keller, und zugleich Reprasentant
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eines verfolgten, lange gedemiitigten Volkes, — der Jude Shylock. 
Deshalb steigt in ihm, ais er den reichen christlichen Kaufherrn 
in seiner Gewalt hat, ein gleichsam iiberpersonlicher HaB empor, 
der HaB des ganzen verachteten Volkes, der HaB der ganzen, 
dunklen, leidvollen Welt gegen die Seligen, die im Lichte von 
Belmont leben. Er findet, lange fur diese Rache bereit, ein ałtes, 
langst vergessenes barbarisches Gesetz und fordert Recht, er, 
dem bisher nie Recht geworden war. Er fiihlt, wie alle gegen ihn 
verbiindet sind, und er greift nach dem Recht, das iiber ihnen allen 
steht. Es geht nicht mehr um ihn und um sein Geld, es geht um 
eine qualvolle Vergangenheit, um eine ganze Welt von Dunkel und 
Pein. Deshalb ist er unbeugsam. Er fordert vor Gericht das Pfund 
Fleisch aus des Schuldners Brust, und er weiB nicht, wie wir, 
die wir geriihrte Zeugen dieses unvergefllichen Schauspiels sind, 
daB in der Robę des Richters Portia steckt, daB, da sie zugegen 
ist, nichts Unheilvolles geschehen kann, daB durch ihre Nahe schon 
alle Macht dem Bosen genommen ist. Ehe aber Portia den Mann 
des Rechtes mit noch feinerer Auslegung des Rechtes, ehe sie den 
Unbeugsamen mit seinen eigenen Waffen schlagt und den Getroffenen 
wie ein verwundetes Tier sich verkriechen laBt, laBt sie aus der 
Harmonienfiille ihrer Seele und ihrer oberenWelt den Gesang der 
Gnade iiber den Leid- und Zorngeblendeten herabtraufeln. Sie 
offnet auch ihm das klingende Tor ihrer Zauberwelt des Edlen 
und Leichten, — er sieht nichts ais das Recht, — Jahrhunderte 
fesseln ihn —, er hat keine Musik mehr in sich selbst —, und erst 
das Recht selbst kann ihn fallen. henn er steht und fal lt mit der 
Gerechtigkeit.

In Portia aber ist mehr ais Gerechtigkeit. Hier ist Liebe und 
iiberlegene lachende Weisheit. Hier fliefit der Quell der Gnade, 
die mehr ist ais Recht und Gesetz, und iiber die jammervolle Wut 
des rachgierigen Gerechten quillt die siiBe Milde des Menschlichen, 
in das Dunkel der Gassen und Keller sinkt der Sternenschein 
aus den Gftrten von Belmont.

Berlin-Steglitz. Paul A lte n b e rg .

CHRONI QUE DES LETTRES FRANęAISES.
Le XIX® siecle, par sa conception scientifique et matśrialiste 

de l’univers, avait detruit l’6quilibre que Kant avait etabli entre le 
moi et le monde. L ’homme avait śtś replacś dans la naturę — 
ce qui etait leęon de modestie, mais abandonnó a la tyrannie 
des choses — ce qui etait funeste ii la dignite humaine. La 
conscience de descendre du singe lui semblait plus importante 
que la yolontś de devenir un dieu, ócrivait tres justement 
le critique Kurt Pinthus, qui se rencontre ainsi jusque dans 
la formę ineme de la pensee, avec Rene Arcos en un chapitre de 
Pays du Soir. Aussi le titre du recueil d ’essais de Ludwig Rubiner: 
Ber Menach in der Mitte, aurait-il pu servir de devise a la genóration 
europeenne qui, hóritiere de la yraie pensee de Nietzsche, et, par 
son intermediaire, de la tradition des grands moralistes franęais, 
cessa, au dóbut du XX® siecle, de ne voir que la naturę pour rede- 
couvrir la meryeille qu’est l’homme. Or, avec une spontanóite 
naturelle dans la patrie des peintres de caracteres, la France aura 
fait, apres la phase de recueillement, de retour sur soi, du symbo- 
lisme, ce que Georges Pśrin — un ami des poetes de 1’Abbaye — 
a appele «to rencontre humaine de rhommen, et il est permis
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de dire que la litterature franęaise du XX® siecle est, dans Pensemble, 
caractśrisśe par une hantise profonde du mystere de Tamę hu- 
maine qui vit derriere les formes coudoyóes chaque jour. Cette 
nouvelle cEinstellungn — pour reprendre le terme cher a H. Keyser- 
ling — avait du reste etó preparee par des ćcrivains de la gen^- 
ration precódente, ceux que E. R.Curtius a ótudies dans ses «lite- 
rarischen Wegbereiter des neuen Frankreichn, c ’est-&-dire parRomain 
Rolland, Ch. L. Philippe, P. Claudel, C. Póguy et Andre Gide. 
Celui-ci, dans une Preface aux Fleurs du Mai, n’ócrit-il pas: «On 
vient nous repeter souvent qu’ il n’y  a rien de nouveau dans 1’homme. 
Peut-etre; mais tout ce qu’ il y  a dans 1’homme, on ne l ’a sans doute 
pas dścouvert. Oui, je me persuade avec tremblement que bien des 
trouvailles restent a faire, et que les cadres de l’ancienne psycho
logie . . . paraitront bientót plus artificiels et pćrimes que les cadres 
de 1’ancienne chimie depuis la decouverte du radium.)) ? (Incidences, 
p. 168.) Or j ’ai pu recueillir dans un ouvrage (a paraitre) sur la gśnś- 
ration ayant atteint sa majoritó vers 1900, des textes nombreux 
et tout aussi signifieatifs, qui prouvent qu’ainsi que 1’ścrit Bernard 
Grosthuysen & propos de Dilthey (Introduction a la pensee allemande 
depuis Nietzsche. Stock, Paris), «nous avons acquis une puissance 
nouvelle: celle de comprendre d ’autres vies en d ’autres temps et 
lieux, et de faire revivre en nous ce qui n’est pas de notre vie». 
La gónóration de 1900 est, selon l’expression de Jacques Riviere, 
une gdndration de disponibles, c ’est-ii-dire d ’hommes «aimant 
tout ce que leur cceur inventait de sentiri)1), et rósolus a s’enfoncer 
dans le sous-sol restó vierge des domaines que leurs peres avaient 
comrnence d’explorer (G. Duhamel. Essai sur le roman). Le roman 
moderne constitue donc une vaste enquete sur la rćalitó profonde 
et cachśe de l ’ame, enquete magnifiquement inaugurće par Marcel 
Proust, secondee par les travaux de psycho-physiologie et les sug- 
gestions du freudisme et menóe par les talents les plus divers. II 
en rćsulte & la fois un ólargissement et un approfondissement: 
d ’une part sont annexds de nouveaux territoires interieurs, jusque- 
lk rapideinent traverses, quand ils n’śtaient pas dedaignśs, voire 
meme ignords; d ’autre part sont utilisćs de nouveaux procedes 
d’investigation qui restituent & la vie mentale sa richesse et sa 
continuite et qui font deviner sous la vie consciente des abimes 
jusqu’a prósent insoupęonnós.

1. Elargissement psychologiąue.
II est & peine exagśrd de dire que le roman n’a ete longtemps 

qu’une histoire d ’amour. L’analyse des nuances infiniesde lapassion 
de 1’homme et de la femme, tel etait, tel semblait devoir etre avant 
tout 1’objet du roman. Hatons-nous du reste d ’ajouter que Balzac 
vit autre chose que 1’amour dans la «comedie humainet, mais en 
gros, notre observation reste exacte. Or, de plus en plus, 1’atten- 
tion des romanciers se tourne vers les multiples sentiments dont 
est aniinee la vie intórieure: 1’amitió, le gout des sports, 1’ambition, 
la passion du travail, 1’amour de la souffrance, le dósir de parcourir 
le monde, etc. Et cette investigation se poursuit non seulement 
chez 1’adulte, mais aussi chez Penfant et 1’adolescent, — non seule
ment chez le civilisd, mais aussi chez leprimitif, — non seulement chez

J) Voir la criticpe severe de cette tendance par G.P. Fried- 
mann dans le premier cahier de L’Esprit (Rieder, 1926. p. 144 
et suivantes).
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Phomme moyen, mais aussi chez le genie, — non seulement chez 
1’etre bienportant, maiB aussi chez le malade, — non seulement 
dans la cróature humaine, mais jusque dans la bete.

J’ai analysó dans ma derniere chroniąue Deux Hommes de 
G. Duhamel et Autrui de Rene Arcos: ces deux livres, par leur 
pathetiąue poignant, ont prouvś suffisamment que 1’amitió pouvait 
etre une source d’ómotions aussi puissantes que les plus tumul- 
tueuses passions. Le lyrisme lui-meme a beneficie de cette re- 
decouverte d’un sentiment que l’on croyait incapable de soutenir 
une grandę ceuvre: qu’il me suffise de rappeler le second chant 
de la Danse devant VArche de Henri Franek, maints poemes de 
1’Abbaye et ce passage d’une lettrede Jacąues Riviere: «J’aitouche 
le dernier fond de 1’amitie humaine, o u il y  a une sorte d ’abjuration 
de soi et de prśference devoranto pour autrui», — et de signaler 
dans un livre charmant de Cesar Santelli: L'Adieu d Pen fance (Les 
Cahiers du Mois, Nr. 20, Emile-Paul, Paris 1926) un simple chapitre 
ou est óvoquóe avec dólicatesse une amitie d ’enfants (Emmanuel), 
de meme que dans Le Naif de F. Hellens, le chapitre: Vocations.

Mais la vie est autant que relations humaines, qu’ec hangę 
de pensóes et de sentiments, travail cróateur ou l’ónergie et le 
gónie sous toutes ses formes se depensent et s’exaltent. La vie 
est lutte de l’ individu pour son existence et pour celle des autres 
dont il ost solidaire, et cette lutte est riche en drames śmouvants, 
quand les nócessitós ąuotidiennes oxigent le sacrifice des dśsirs 
de bonheur les plus lógitimes. Or, j ’ai eu dójii 1’occasion de montrer 
comment Charles Vildrae avait dans Madame Beliard, su meler 
intimement 5, la vie sentimentale de ses protagonistes les soucis 
et les obligations de la vie professionnelle. Mais c’est dans l’ceuvre 
de Pierre Hamp qu’ il convient de rechercher 1’origine de cette 
veine, dans cette oeuvre placóe sous le signe de la peine des hommes *), 
qt qui possede a la fois la sol id i te de documentation d ’une enąuete 
sociologiąue et la vie palpitante de l’experience directe d’une 
ame passionnće. Depuis 1908, P. Hamp dit sa pitie pour les heros 
du travail, cólebre l’activite fóconde et pacifiąue1 2). Et c ’est de 
lui que se róclame formollement le premier des deux romanciers 
plus jeunes qui ont tentó le portrait d ’un homme non plus engagś 
dans une intrigue amoureuse, mais se donnant corps et ame a sa 
tache d’ industriel: & savoir Jean-Richard Bloch, (nó on 1884) 
dans . . . et Compagnie (N. R. F. — Ecrit de 1911 ii 1914, l re ćdi- 
tion en 1917 — ódition rernaniśe en 1925). . . . et Compagnie est 
1’histoire d ’une familie de juifs alsaciens qui, ayant opte pour la 
France en 1871, reconstitue son Industrie en Normandie, grace 
a 1’esprit de sacrifice de ses membres, a leur initiative et ii leur 
ónergie. Or les prójugós ancestraux, peut-etre nścessaires du reste, 
contraignent le chef de l’usine, Joseph Sirnler, 5 un acte de renon- 
cement digne d’un heros cornelien.

1) Comporte: Le Raił, Maree fraiche, Vin de Champagne, 
L’Enąuete, Le travail inuincible, Les Metiers blesses, La Victoire 
mecanicienne, Les Chercheurs d'or, Le Cantiąue des Gantiąues, Le 
Lin, Un nouvel Honneur, Une noiwelle Fortune.

2) Cf. dans Une noimelle Fortune, l’essai: Les Lettres contrę 
le Trauail ou l’on peut lirę: «Les classiąues franęais ont ignore le 
Travail. Leurs drames sont individuels, non sociaux. Que reste-t-il 
de Racine et de Corneillo, 1’amour ótś?» La remarąue s’applique 
ii d ’autres qu’aux classiąues du XVI1> siecle franęais.
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Un ócrivain do la meme generation que J. R. Bloch, Andró 
Mauroig1) a, dans Bernard Quesnay (N. R. F. 1926), mis profit 
•son expśrience d’ industriel iiElbeuf, ou sa familie, alsacienne d’ori- 
gine, etait venue se fixer apres la guerre de 1870 (tout comme les 
Simler de J. R. Bloch). Le heros du livre, Maurois nous le montre 
evoluant de 1’ indifference pour son mśtier jusqu’a la passion 
exclusive de ses aneetres, alors que sonfrere Antoine, reconnaissant 
que la tyrannie des affaires menace son bonheur, quittera 1’usine. 
Des deux  ̂freres, l’ un sacrifiera sa fortunę aux joies superieures de 
la vie conjugale, tandis que 1’autre se verra abandonne de sa maitresse, 
łorsque eelle-ci se rend cómpte que la vraie vie de son amant est 
ailleurs, dans sa devotion au mótier, dans le sacrifice d ’une partie 
de son moi. Le travail est pour Bernard Quesnay la seule raison 
de vivre* 2).

— «It’s funny, Bernard, to see you turned into a big man of 
business. Everybody says you are one.

— Don’t you believe them. It ’s all a gamę, repond Bernard & 
sa belle-sceur Franęoise.

Le travail serait un jeu, la lutte commerciale un sport, et 
il n’y aurait au fond nulle diffórence essentielle entre l’activite 
professionnelle et eelle des sports. Rien d ’ótonnant, des lors, que 
le gout de 1’action, une des formes du «plaisir devivre», du«plaisir 
d ’etre quelqu’un & qui quelque choso arrive», «d’etre au milieu 
des evónoments du monde», pour reprendre les expressions de 
Jacques Rivióro dans son essai elairyoyant de 1913 sur le Roman 
d’aventures (N. R. F.), se manifeste non seulement dans la parti- 
cipation aux ceuvres sociales3 4), a l’activitó 6conomique et la re- 
cherche des aventures, mais encore dans la pratique des sports. 
D ’ou ce que 1’on appelle, peut-etre improprement, le roman sportif 
contemporain, dont je ne puis ici qu’esquisser un tableau d ’en- 
semble rapide. Dans ce domaine, Louis Hómon, 1’auteur de Maria- 
Chapdelaino, dont l’existence aventureuse trahit justement la 
soif d’action, de vie pleine et riche, aura ótó un des tout premiers 
p rospecteurs, avec son roman: Battling Malone, pugiliste (Grasset, 

1926), qui fut ócrit a Londres, avant 1911, au temps ou Carpentier 
remportait ses premieres yictoires1). Nous avons la un portrait

x) N6 en 1885, de son vrai nom: Hertzog. Oeuvres (chez Bernard 
Grasset, sauf Bernard Quesnay): Les silences du colonel Bramble; 
Les discours du docteur O'Grady, Ni ange ni bete\ Ariel ou la vie 
de Shelley, Dialogues sur le commandement, Meipe ou la delivrance 
(voir 2« chronique).

2) L ’homme d’affaires moderne se retrouve dans: Rabevel 
(1923) de Lucien Fabre (N. R. F.) et Lewis et Irene (1924) de Paul 
Morand (Grasset)

3) Lirę a ce sujet: Carnaral est mort (N. R. F.) de J. R. Bloch, 
od sont reunis les articles de la revue autitre caracteristique: L’Effort 
(1910 — 1916); Letlres a guelgues amis de Henri Franek (Cahiers 
verts, Bernard Grasset, 1926), en particulier les pages 108 — 109 
et 92, 96, 97.

4) II faut lirę au dóbut de ce roman la próface od Daniel 
Haleyy dit le peu que l’on sait de cette existence etrange, qui rappelle 
eelle de Rimbaud. Meme desir d ’aventures a pousse plusieurs 
dcrivains de la meme gśneration h travers le monde, desir d ’aven- 
tures qui se combine d’ailleurs avec la volonte de s’affranchir des 
liens sociaux et eelle de connaitre les hommes.
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d’ame de boxeur et un tableau des milieux de la boxe 4 Londres, 
le tout traite avec fougue et prócision a la fois.

La guerre survint: comme les Anglais, nombre de Franęais 
la firent selon les regles du «franc jeu», ainsi Henry de Montherlant, 
lepresentant typiąue de cette genśration pa.ssionnee de sports dont 
Claude Aveline traęait un portrait dans Le Navire d’Argent de 
Janvier 1926, et dont Alban de Bricoule dans Le Songe et Les 
Bestiaires est la transposition litteraire. On peut dire que toute 
rceuvre de Montherlant a le sport pour theme central. Homme 
de la Renaissance (cf. l ’essai que lui consacre sous ce titre son ami 
J. N. Faure-Biguet, Plon, 1925), Montherlant 1’est yraiment, 
essentiellement, comme par une rśsurrection d ’un type humain 
disparu, il l’est par sa tendance vers 1’emploi total de 1’etre, 1’amour 
de la beaute corporelle («Qu’un visage est pauvre aupres d’un 
corps!» Montherlant), la libertó et la violence de la vie. On connait 
dój a de H. de Montherlant: Le Paradis d l'ombre des epees et Les 
Onze devant la porte doree, avec leurs portraits du jeune sportif 
Peyrony et des jeunos filles du stade: Mademoiselle de Plemeur 
et la petite 19, leurs mćditations et leurs hymnes sensuels et naifs, 
paiens et modernes k la meryeille du corps et du mouvement. 
II ćtait en effet róseryó k notre ópoque de faire la decouverte du 
corps humain, d ’en chanter la louange sans fausse pudeur et sans 
yulgaritó. II faut liro, a ce point de vue, dans Le Songe les pages 330 
et suiyantes etdans l'Histoire de la petite 19, le dóbut du chapitre V. 
Dans son dernier roman, Les B estia ires1), H. de Montherlant, sous 
le masque du heros du Songe, Alban de Bricoule, nous conte, melśs 
h une intrigue romanesque (du reste fort habile et róyólatrice) 
ses propres souyenirs de jeune aficionado tor<iant des l ’age de 17 
ans en Espagne et en France dans une becerrada et renouvelant 
depuis lors ses exploits de passes et d ’estocades. Or je youdrais 
pouyoir citer au moins quelques passages de cette oeuvre qui te- 
rnoigne non seulement d ’un tempórament original d’artiste ca- 
pable de rśaliser dans la lutte et 1’ćcriture le songe qui le hante, 
fait de yiolence, de yolupte et de mysticisme, mais encore d’un 
sens yraiment surprenant de la vie secrete des betes, des chiens, 
des chevaux et des taureaux. Qu’il me suffise de renyoyer mes 
lecteurs ii la scene de dressage d’un cheyal andalou Cantaor, & la 
course du troupeau de taureaux dans la plaine, aux trousses d ’Alban 
qui, sur sa jument aux cheveux de femme, fuit dans la nuit, enfin, 
au rćcit de la course aux t.ragiques peripeties, d ’ou Alban sort 
vainqueur. Et Pon se rendra compte de la yóritd profonde enclose, 
dans cette rćflexion d ’Alban: «Plus nos rapports sont intimea 
avec la naturę, plus nous sommes proches du surnaturel.»

Pour etre complete, cette esquisse de la litteraturo spori ive 
devrait enfin mentionner: de Joseph Jolinon, Le Jeune Athlele 
(1912), de Dominique Braga, «5000)), de Andre Obcy, L'Orgue 
du Stade, de Jean Prdvost, Plaisirs des sports et enfin, de Luc 
Durtain, Ma Kimbell, cette histoire de «rnćeano» en qui Pamou

1) En meme temps que ce roman paraissait La Bete du Faccarśs 
de Joseph d ’Arbaud, dont le thćatre est la Camargue comme dans 
PEpiloguede3Bestiaires. Uncousin deH .de Montherlant, le marquis 
de Baroneelli (le pere de Soledad dans les Bestiaires1) est ćleveur 
de taureaux en Camargue et k la fois poete, dompteur de betes 
sauyages et mainteneur de 1’id^e romaine et eatholique en Proyence.
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1’emporte sur la motocyclette, au milieu de la feerie meridionale 
de la lumiere, des couleurs et des parfums!

*  *
*

II serait Capital, si l’on voulait retracer la physionomie gónerale 
de la gónóration qui entra en scene avec le nouveau siecle, de 
rechercher sous quelles formes variśes se manifesta le mysticisme 
qui est un trait caracteristique des Clermont, Areos, Larbaud, 
Vildrae, Psichari, Bloch, Duhamel, Mauriac, Romains,Chenneviere, 
Jouve, Riviere, Fournier, Franek, Bernanos, Durtain, etc. Et 
cet effort aboutirait a distinguer le mysticisme religieux du mysti
cisme social (unanimiste ou róvolutionnaire) et du mysticisme 
humain avec ses nuances infinies, mais avec un fond whitmanien 
et tolstoien, dejh existant dans quelques representants de la gene- 
ration precódente, celle de R. Rolland et de Ch. L. Philippe. Or 
le mysticisme chrćtion qui avait trouve antórieurement son ex- 
pression populaire chez Póguy, et «catholique» chez Claudel, aura 
6voluó de plus en plus nettement, sans nul doute sous 1’influence 
de la guerre et de ses ópreuves, Vers un besoin de souffrance et 
de renoncement, qui apparait jusque dans les ames dśtachśes 
de tout dogme1), et qui est intimement lió ii la liantise du mai, 
du póchó, bref, k la rśsurrection de Satan, prśparee par Baudelaire 
et Dostoiewski (ce dernier vraiment naturalisć en France grace 
k A. Gide* 2 *). Et il est fort significatif de constater que les trois 
derniers romans catholiques gravitent autour de ce probleme 
du mai et de la ródemption, je veux parler du Signe sur les mains 
de E. Baumann (1926, Grasset), de Sous le Soleil de Satan de G. Ber
nanos (1926, Plon) et de La Chercheuse d’amour de L. Artus (1926, 
Grasset). Le premier nous dópeint le sacrifice d ’un jeune homme 
abandonnant sa fianeśe pour obóir au vceu qu’ il a fait pendant la 
guerre de se faire pretre, si son ami qui se destinait au sacerdoce, 
venait & etre tu ć; le second — qui a connu un succes considćrable 
— est le rćcit de la vie d’un pretre, l’abbś Donissan, le saint de 
Lumbres, ame tourmentee perpetuellement par le Malin, et sous 
les formes les plus insidieuses (l’histoire de Mouchette, jeune filie 
possedóe du demon, la scene de la flagellation, la rencontre nocturne 
avec le diable sous les traits d ’un maquignon, le miracle rnanquó 
de la rśsurrection de 1’enfant, etc., sont d ’une puissance incontes- 
table!); enfin, le dernier est la lśgende d’une actrice juive qu’une 
vocation de la souffrance pousse d’amour en amour vers 1’Amour 
unique, celui qui fait fi de la jeunesse, de la beaute, de la science, 
de l’art, de la philanthropie, des causes elevees, de 1’estime d’aut rui, 
des joies de la familie et de 1’amour terrestre.

Qu’une vague de littórature mystique deferle actuellement 
sur la France, c ’est ce dont on ne saurait douter, et l’un des signes 
les plus revelateurs est la creation de la collection: Le Roseau 
d'Or chez Plon et Nourrit, qui publie des ceuvres et des chroniąues 
de E. Baumann, N. Berdiacff, P. Cazin, G. K. Chesterton, P. Claudel, 
J. Cocteau, S. Fumet, H. Cheoii, M. Jacob, J. Maritain, H. Massis, 
G. Papini, etc. Or le 96 volume de cette collection donnę justement

x) Cf. chez Duhamel, le chapitre: Douleur et Renoncement 
dans La Possession du Monde et d ’une faęon generale les poemes 
et les romans o u la question de la grace est poseo sur le plan humain.

2) Cf. son Dostoiewski et les Jugements (II) de H. Massis, ou
les vues exactes sont gatees par les partis-pris orgueilleux.
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La Vie admirał te et les revelations de Marie des Yallees, par Emil© 
Dermenghem, et Marie des Yallćes se trouve etre une «possćdće»- 
de la premiere moitió du XVII* siecle, qui exeręa une influence 
profonde sur saint JeanEudes et d ’une faęon gćnćrale, sur les «spiri- 
tuels» de son temps, par les mystćrieux phenomenes qui accom- 
pagnaient la vie intórieure de la sainte normande de Coutances.

Dans son histoire de la 1 ittćrature anglaise, H. Taine notait 
k propos de David Copperfield qu’il n’y avait pas d ’enfants dans 
notre ! ittćrature, et plus rćcemment encore, Jacques Riviere tentait 
d ’expliquer ce qu’ont de conventionnel, de gauche et d ’ inin- 
tćressant les enfants dans les rares romans ou on en rencontre, 
par «l’horreur franęaisede 1’ informe qui va jusqu’ k lagenedevant 
ce qui n’est pas encore formć». Or, venus tard h 1’enfant, les ro- 
manciers regagnent le temps perdu, et des 1924, Henri Massis, 
encore qu’il eut particulierement en vue la 1 ittćrature de 1’ado- 
lescence, constatait avec dćpit la faveur croissante des etudes de 
psychologie enfantine (Jugements II, p. 108 — 134). Son amortume 
d’alors ne peut qu’avoir grandi jusqu’h 1’ćcoeurement; pour nous, 
qui ne partageons nullement son horreur maladive du romantisme 
et sa manie moralisante, nous ne saurions que nous fćliciter de 
ces tentatives d ’exploration dans un univers aussi mystórieux 
et aussi attirant que celui de Parne neuve encore des hommes. 
Or, 1’annće 1926 a vu paraitre trois livres dont le heros est un 
enfant; ce sont: de O. Santelli, U  Adieu d 1’enfance1)-, de F. Hollens, 
Le Naij1 2); de H. Pourrat, Le mauvais garęon3). Rćsumer ces 
livres est impossible: tout leur eharme est dans la notation extre- 
mement attentive des troubles les plus fugaces de Parne enfantine 
devant les rnysteres de la mort, de Pamitie, de la chałr, de la foi 
et de 1’amour. De ces trois livres, en dćpit de techniques fort 
diffćrentes (simplicitć unie, — rćalisme fantastiąue, — monologu© 
interieur adapte et renforcó d ’un symbolisme dólicat par 1’union 
intime du recit des faits et de la peinture du dćcor, l ’ćvocation 
de Patmosphere) se dćgage une nieme impression de lourde in- 
quićtude, comme ń, Papproche menaęante d’un orage, cPou Petre 
sortira muri ou brisć.

Le meme attrait que celui qui a donnć naissance k la littćra- 
ture de Penfance, se retrouve k Porigine de celle qui tente de pćnótrer 
Penigme des ames primitives. Sans doute faut-il dans ce que Pon 
a curieusement appelć littćrature coloniale (et une chronique entiere 
ne suffirait pas h donner une idśe complete de celle-ci4)) faire ab-

1) Cahiers du Mois (Emile-Paul).
2) Emile-Paul.
3) N. R. F. Je tiens a rappeler de Jeanne Galzy les souvenirs 

de ses premieres annśes de professorat: La Femme chez les garęons 
(Rieder, 1924); ce livre est tout nourri d ’observations dćlicates 
et vraies sur la psychologie des enfants en classe.

*) Plus de 30 ćcrivains, dont: M. A. Łeblond, J. Eberhardt, 
P. Bonardi, R. Randau, F. JBoeuf, M. Harry, E. Nolly, J. d ’Esme,. 
J. A. Nau, H. Daguerches, R. Maran, V. Segalen, J. Ajalbert, 
J. Leuba, H. Wild, L. Cousturier, L. Lecoq, C. Renel, J. R. Bloch,. 
R. Chauvelot, P. Mille, A. de Pouvourville, J. Boissiere, les freres.
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etraction de ce qui est recherche d ’exotisme, de pittoresąue ex- 
terieur et fac51e. II n’en reste pas moins que, surtout pendant et 
depuis la guerre — je le dis ici par souci de la vóritó historique 
et pour eclairer une question d’ordre politique et international — 
est nóe et s’est deve)oppee en France une curiositó affectueuse, 
une sorte de sentiment de frere aine, pour le jaune et le noir. La 
vogue litteraire se trouve ainsi intimement liee au probleme des 
eoloniee, tel qu’il est pose par exemple dans le livre si genereux et 
si perspicace de Leon Werth sur la Cochinchine (Rieder, 1926). 
Qui donc, apres avoir lu cette ótude pónśtrante de 1’ame annamite, 
du sens profond de ses reticences, pourra parler de l’ impuissanc& 
specifique du Franęais a comprendre une ame autre que la sienne 
propre? Mais c’est peut-etre k une femme, 6, Lucie Cousturier 
— helas disparue — que revient le mśrite d ’avoir donno jusqu’ ici 

la vision la plus profonde, parce que la plus denuee de pretention 
et la plus affectueuse en meme ternps que la moins romanesque, 
de la vie interieure des negres de l’A. O. F. Apres «JJes Inconnus 
chez moi)), c ’est-a-dire le livre ou cette femme de grand coeur róvelait 
ses decouvertes dans l’ame sónógalaise durant la guerre, alors 
qu’elle s’etait faite 1’institutrice et 1’śducatrice des noirs sur 
la cóte d’Azur, ont paru les deux livres: Mes inconnus chez eux 
(Mon amie Tatou, citadine, et Mon ami Soumaró, laptot, chez Rieder, 
1925). Or, ce qui dira mieux que n’ importe quel óloge la fecon- 
aitś de 1’action spirituelle de Lucie Cousturier, c ’est le livre: Force- 
Bonte qui constitue comme son testament, et dont 1’auteur se 
trouve etre un tirailleur senegalais, Bakary Diallo, qui, en 1914, 
ne faisait encore que balbutier le franęais1), et qui, dix ans plus 
tard, sait dire avec une admirable simplicitó ses reves d’enfance 
dans la brousse, ses aventures, son engagement, sa vie de soldat 
ses souvenirs de guerre, d ’h6pital, son arnour de la France et de 
Phurnanitó, sa foi dans la bontó triomphante et «dans 1’effort de 
Ja pensóe humaine».

A la fois lointaines et proches des ames d’enfants et de primitifs, 
celles des genies tentent les romanciers, apres avoir et6 l’objet de 
1’śtude des historiens. Et comme j ’ai dśjń. eu 1’occasion de le men- 
tionner incidemment, deux collections sont nees simultane- 
ment, consacrees aux vies des hommes illustres, eelle de Plon- 
Nourrit et celle de la N. R. F. Dans la premiero ont dej5. paru 
La prodigieuse vie d'Honore de Balzac, par Renó Benjamin (avec la 
vie et la verve, mais aussi le grossissement caricatural propres 
k 1’auteur de Oaspard); La vie arentureuse de Jean-Arthur Rimbaud, 
par Jean-Marie Carre, germanistę, professeur d’Universite, bien 
connu pour sa these: Goethe en Angleterre (avec la soliditś d ’un 
travail savant qui sait ingónieusement mettre en ceuvre les ćtudes * 11

Tharaud, A. Demaison, G. Duhamel, etc., etc., ont consacrś leur 
ceuvre exclusivement ou en partie k Petude des indigenes de nos 
colonies.

11 existe mime un prix de littórature coloniale, attribuó en 
1926 k Roland Lebel, auteur d ’un livre sur L’Afrique occidentale 
dans la littórature jranęaise.

r) La littórature franęaise contemporaine comporte — phóno- 
mene remarquable — plusieurs ócrivains de langue maternelle 
ótrangere: le Roumain Banait-Istrati; PAnglais J. Green.
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existantes et la finesse d ’ intuition psychologique d’ un fervent 
rimbaldien); La vie paresseuse de Rivarol, par Louis Latzarus 
(avee l’óvocation captivante de la socióte du XVIII® sieele autour 
d’une figurę pleine de sśduction); enfin Le roman de Franęois 
Villon, par Francis Carco, 1’auteur de Jesus-la-Caille, dont 1’ ima- 
gination s’est plu, soutenue par la lecture des ouvrages d’erudition 
sur le poete et sur la sociśtś de l’epoque, a restituer une existence 
vraisemblable, dont les śvónements expliquent l’ceuvre. Sont 
annonces: Mon ami Robespierre, par H. Beraud; Descartes, par 
Louis Dimier; La Vie douloureuse de Baudelaire, par F. Porche 
(ddja paru dans la Revue de Paris). D ’autre part, 1’óditeur G. Galli- 
mard (N. B. F.) a, d ’ores et dójó., dresse le plan generał d ’une serie 
de 36 vies d ’hommes illustres . La publication fut inauguree par 
le F. Liszt de G. de Pourtales, qui va paraitre en allemand, puis 
est sorti le Talleyrand de Jacques Sindral (egalement, connu sous 
son vrai nom de Fabre-Luce), livre extremement remarquable 
par la faęon originale dont nous sont prósentóes les diverses faces 
d ’une personnalite complexe et fuyante, souvent mai comprise 
et mai jugśe. Rarement les rouages psychologiques d’une ame 
•ont ótć dómontós avec autant de maitrise.

Enfin les malades, avec Jeanne Galzy, dont je ne ferai que 
rappeler Les Allonges (pour tuberculose osseuse de Berck-sur- 
Mer), et Andre Baillon, l’«5crivain belge1) (comme Franz Hellens) 
deja connu pour Histoire d'une Marie, En Sabols, Par Fil special, 
et qui, dans Un Homme si simple et Chalet 1 (1926) donnę les eon- 
fessions troublantes de Jean Martin, homme de lettres, pension- 
naire de 1’hApital de la Salpetriere, neurasth6nique frisant la douce 
folie.

Un exemple montrera pleinement quelle lumiere etrange 
Andró Baillon sait projeter sur les phónomenes mentaux de 1’homme 
«pique», assez' lucide encore pour souffrir de son d&sequitibre, et 
pour le noter avec precision.

Inąuietude.
Quand je me suis couehó hier, la pancarte de mon lit pendait 

kgauche. Cematin, ellepend kdroite. Qui I’a deplacće \ Pourquoi \ 
Est-ce un signe ? Quel signe ? — Bornet, as-tu dćplaoe ma pancarte ? 
— Je n’ai rien & voir avec ta pancarte. — M®11® Brichard, excusez- 
moi: on a deplaee ma pancarte. — Ne vous frappez pas; elle n’est 
pas soudóe, votre pancarte. — M®u« Bourquet, on a . . .  Personne n’a 
1’air de savoir que l ’on a deplacó ma pancarte. Pourquoi? Au 
dójeuner, 1’apres-midi, le soii1, je roule des idćes de pancarte. La 
veilleuse arrive. — Mm® Legorrec, on a dóplace ma pancarte. — 
C’est moi, mon petit. J ’ai voulu voir ce qu’ il y  avait d ’ecrit sur 
votre pancarte. — Ah! Pourquoi a-t-elle voulu savoir ce qu’il y 
avait d ’ócrit sur ma pancarte?

* **
2. Approjondissement psychologique.

Le dófaut de place me contraint a róduire cette seconde partie 
■de mon 6 tiul o & la simple ćnumóration des procedós grace auxquels

*) J ’aurai prochainement l ’occasion de tracer une esquisse 
<le la littórature belge contemporaine de langue franęaise.
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la psychologie parvient k dócouvrir des replis mystśrieux de 1’ame 
humaine, jusqu’&. prósent nśgligós ou ignorós. L ’analyse detaillóe 
d ’ceuvres ehoisies k deseeinme pormettra d’ailleurs, au cours de mes 
chroniąues prochaines, de prściser la naturę de cet approfondisse- 
ment, et je me contenterai aujouru’hui de signaler & l’appui de 
chacun des proeódśs quelques exemples caraetóristiques tires 
d ’oeuvres connues. Mais, avant tout, il convierxt der emarquer la 
sincóritó absolue, affranchie de toute convention, dont tćrnoignent 
les ceuvres contemporaines, une sincóritó qui ne recule devant 
aucun aveu, qui — sous 1’ influenee bienfaisante du freudisme — 
ne condamne plus certains sentiments comme honteux et dćshono- 
rants, parce qu’ iis sont troubles et en liaison avec les fonctions 
sexuelles. Co fait, une fois ótabli, il est possible de distinguer dans 
la misę au jour de ce que S'° Beuve appelait les penetralia de l’etre 
humain, 1’application des procódós suivants:

1° le monologue interieur qui, de V Ulysses de J. Joyce a passó en 
Prance, grace a Valóry-Larbaud (voir ses oeuvres les plus rćcentes).

2° le procede du «recoupement», qui consiste a peindre un meme 
personnage sous plusieurs angles, en le faisant observor par d ’autres 
(voir Les Faux Monnayeurs de Gide).

.'1° la techniąue du ralenii, qui tente de restituer toute la tramo 
fiubtile d ’śmotions, de dósirs, d ’in ages, de sensations, d ’ idóes, 
de reveries, de róflexes, tendue entre les óvónements (voir La Con- 
feesion de Minuit de Duhamel).

4° 1'arlijice du asimullanisme», qui voudrait donner une image 
plus exacte de la vie mentale ou paroles, pensóes et reves se super- 
posent (voir dans la Nuit Kurde de J. B . Bloch, le dialogue de 
Saad et de Mirzo).

5° 1'ecrdure automaliąue surnaliste (cf. Manifeste du surrea- 
lisme de Andró Breton, S. Kra, Paris.)

Chamb&ry. C hristian  S śn śch al.

l e i t s At z e  b e t r . d i e  n e u s p r a c h l i c h e n  s c h r i f t -
LICHEN KLASSENARBEITEN.

AnlaClich des Provinzialtages des Preufiischen Philologon- 
verbandes zu Weilburg a. L. am 29. September 1926 wurden von 
den Vertretern der neusprachlichon Arbeitsgemeinschaften der 
Provinz Hessen-Nassau folgende Leitsatze angenommen:

1. Die schriftlichen mit Noten zu versehenden Klassenarbeiten 
sollen das natiirliche Ergebnis des Unterrichts sein. Vor tlbor- 
apannung der Forderungen und Erwartungen ist zu warnen.

2. Die freie Arbeit (Umformungen aller Art, auch zur Ein- 
iibung des Grammatikstoffes, Nacherzahlungen, Inhaltsangaben) 
steht auf allen Klassenstufen an orster Stelle. An zweiter stehen 
Diktate. Gelegentlich konnen Ubersetzungen aus der Fremd- 
sprache und auf der Unter- und Mittelstufe Ubersetzungen in die 
Fromdsprache im Anschlufi an don fremdsprachlichen Lesestoff 
hinzukommen.

3. Fiir die freie Nachorzilhlung empfehlen sich fremdsprach- 
łiche Texte, die sich dem jeweiligen Stoffkreise anschlieBen.

4. Der fremdsprachliche Aufsatz, auoh in der Form des Essais, 
ist abzulehnen."

B.1 Fur die Reifepriifung wird die freie Wiedergabe eines 
zwoimal vorgelesenen, den Schiilern nicht bekannten fremdspraeh- 
lichen Textes empfohlen.

])ie Neueren Spruohen. Bd. XX XIV . H. 7. 3">
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6. Die Zahl der mit Noten zu versehenden schriftliehen Klassen- 
arbeiten soli betragen: Unterstufe: etwa 12, Mittelstufe: etwa 10, 
Oberstufe: etwa 8.

Wiesbaden. Dr. E. H ollack .

AN DIE HERREN NEUSPRACHLER AN HUMANISTISCHEN 
ANSTALTEN: RUNDFRAGE BETR. WAHLFREIEN FRAN- 

ZOSISCHEN UNTERRICHT.
Um Mitteilungen und Erfahrungen iiber die aufiere Stellung 

des franzo.ischen wahlfreien Unterrichts an humanistischen (alt- 
sprachlichen)G yrrnasien in Preufien (und Deutschland) zu sammeln, 
an denen ab IV Englisch pflichtmaBig gelehrt wird, wende 
ich mich an meine Kollegen mit der Bitte um moglichst genaue 
Auskunft. Die Rundfrage hat den Endzweek, dem wahlfreien 
franzosischen Unterricht einen festen Platz im Lelir- und Stunden- 
plan des Gymnasiums zu sichern; das Ergebnis wird der Romani- 
schen Abteilung der Deutschen Philologen- und Schulmanner- 
tagung (1927) in Gottingen vorgelegt werden.

1. Seit wann ist Franzosiech wahlfreies Unterrichtsfach ? In 
welchen Klassen? Nach Arboitsgemeinschaften (also Klassen- 
mischung) oder Einzelklassen gegliedert ? Mit wieviel festen 
Wochenstunden 1

2. Wioviol Schuler nehmen daran teil ? Woleher Hundertsatz 
der betr. Klasse oder der gesamten Schulerzahl der Ober- 
klassen s Wie stark ist die Abwanderung der Schuler im Lnufo 
des Jahres ? Wolche Griinde: Gberlastung oder auch finań- 
zielle Riickf ichien 1

3. Welehe Erfahrungen mit den teohnischen Schwierigkeiten 
die Stunden unterzubringen? Auswartige Schuler?

4. Erhalten Schuler eine Zensur auf dem Zeugnis ? Wird ihr 
eine Bedeutung zugebilligt?

5. Wird Unterricht von Schiilern bezahlt? Ausnahmefalle bei 
stadlischen Anstalten? Etwaige Beihilfen des Elternbeirats ?

6. Werden die Stunden dem Lehrer angerechnet? (ev. bei stadt. 
Anstalten?) Welehe Form der Bezahlung bei stadtkehen 
Anstalten? Wieviel Mehritunden fiir den Lehrer?

7. Gehort der Lehrer der in Frage kommenden Abiturienten zur 
Priifungskommission ?

8. An welcher Amtalt gibt es seit 1924 oder spater iiberhaupt 
keinen franzo ischen Unterricht ?
Gottingen (Staatl. Gymnasium). A lfred  Giinther.

BRIEFWECHSEL ZWISCHEN U. S. AMERIKA 
UND DEUTSCHLAND.

Um zahlreichen Nachfragen zu entsprechen, gebe ich an dieser 
Stello bekannt, dali die Deutsche Zentralstellc fiir ainerikanisch- 
dcutschcn lirlefucchscl, Leipzig-Gohlie, eeit dem im August d. J. 
erfolgten Tode ihres Griinders und Leitere, des Herrn Ober- 
studienrat Professor Dr. Martin Hartu ann — auf seinen be- 
eonderen Wunsch — von mir, seiner Tochter Katharina Ilart- 
mann, in seinem Sinne weiter verwaltet wird.

Da ich meinem Vater lange Zeit hindurch bei seinen Arbeiten 
fiir die Zentrahtelle ais Sekretarin zur Seite gestanden habe, bin 
ich mit der ganzen Einrichtrmg vollig vertraut und habe sein
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gesamtes Adressenmaterial zu meiner Verfiigung. Schon jetzt 
gehen, auf Grund einer von mir in U. S. Amerika cingoleiteten 
Propaganda, zahlreiche Adressen hior ein, fur die es mir zum Teil 
an Partnorn fehlt, go da8 augenblicklich eine Anzahl Adressen 
unverarbeitet hier vorliegt. Je friiher daher die Anmeldungen der 
deutschen Schulen hier eingehen, desto grofier ist die Aussicht 
auf baldige Berucksiehtigung. Jedenfalls erweckt der jetzt sichtlich 
wahrnehmbaro Aufschwung des Deutsch-Unterrichts in den Ver- 
einigten Staaten die besten Aussichten auf weiteren Eingang von 
Adressen.

Ferner mache ich darauf aufmerksam, da(3 zurzeit auch ein, 
Mangel an deutschen Partnera fiir a ltere Per.sonen aus U. S. A.,, 
wie L ehrer, L ehrerinnen  und St ud cni en — auch solche, 
vorgeriickteren Alters — besteht, die nicht selten hier zur Anmeldung 
kommen. Ich wiirde es daher im Interesse der Sache sehr begruCen, 
wenn hierin eine Besserung eintrate; denn es bietet sich hier eine 
vorzuglicho Gelegenhoit, sich im praktischen Gebrauch des Eng- 
lischen zu iiben, dabei interessante, vielleicht einmal sehr nutzliehe 
Beziehungen zu U. S. A. anzuknupfen und gleichzeitig zur geistigeri 
Annaherung der beiden Vólker beizutragen. Mir sind zahlreicho 
Falle bekannt geworden, in denen derartige Beziehungen lange 
Jalire hindurch bestanden liaben, zum Nutzen und zur Freude 
beider Teile.

Zu weiteren Auskiinften bin ich jederzeit gern bereit. Bei 
allen hierhergerichteten Zuschriften, insbes. bei Uberweisungen 
auf mein Postscheckkonto Leipzig Nr. 53183, bitto ich ais Anschrift 
zu gebrauchen:

Professor Dr. Martin Hartmanns Deutsche Zentralstelle fiir 
amerikanieeh-deutschen Briefwechsel. Katharina Hartmann, Leipzig
N. 22, Fechneretrafie 6. v  Tr’ K . H artm ann.

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

Jahrbuch fiir Philologie. Herausgegeben von V. K lempbrek und 
E. Lekch. I. Band, Miinchen, Max Hueber. 1925. IV, 480 S.

Dies neue Jahrbuch stand im Begriffe, „Idealistische Neu- 
philologie", dann „Jahrbuch fiir Sprachkritik“  zu heifien, ais es 
von seinen Herausgobern schlieBlich „Jahrbuch fiir Philologie“  
getauft ward: „Der Begriff ,Philologie* ist heute doppelt anriichig: 
einmal riecht er nach Schulmeisterei, zum andern nach jener 
positivistischen Sprach- und Literaturwissenschaft, die uns zwar 
ais unentbehrliche Grundlage gilt, keineswegs aber ais Ziel. Wir 
mochten das Wort in dem alten, groDen und geistigcn Sinn nehmen, 
den es bei den Humanisten hatte, ais sie in die ,Philologia sacra 
et profana' die gesamten geistigen Inlialte der Vergangenheit 
gossen." (S. IV.) DalB der Wissenschaftsbegriff Philologie heute 
gar so anriichig sei, will mir nicht scheinen. Eher lauft er Ge- 
fahr, von der modernen „Kulturkunde" zersetzt zu werden. Aber 
ihn durch neue und strenge Bostimmung und Umgrenzung gegen 
die Zersetzuttg zu verteidigen hatte einem neuen Organ 
vielleicht einen hoheren Lebenszweck gestellt ais die Sammlung 
doch sehr heterogener Aufsatze unter einem beliebigen Titel. 
Sachliches und Personliches, Grammatik und Literaturgeschichte,

85*
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Geschichte der Maleroi, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie 
(daiunter zwoifellos sohr W ertvolles). . .  wo ist da noch das einigende 
Band ? Wena oines vorhanden ist, dann hochstens in dem Roma- 
nisten-Berufo der meisten Mitarbeiter: denn unter 18 Mitarboitern 
sind 12 Romanisten nebcn bloO 2 Germanisten, einem Anglisten, 
2 Philosophen und einem Kun.ithistoriker, der aber wieder iiber 
franzosische Malerei schreibt.

Den Anfang des Bandes machen prinzipielle tiberlegungen 
von Karl Vossler iiber „D ie Nationalsprachen ais Stile“ . Der 
Aufsatz ist inzwischen in Vosslers Sammelband „Geist und Kultur 
in der Spradie“  (Heidelberg, Winter, 1925) oingegangen und wird 
dort dureh den Zusammenhang mit anderen Aufsatzen gestiitzt 
und zu neuer Wirkung gebracht. — Etienne Lorek, Die Sprachseelen- 
forschung und die franzosischen Modi: feinfiihlige Beobachtungen, 
vor allem zum franzosischen Konjunktiv. (Die Pragę des fran- 
zosischen Konjunktivs ist wieder im Flusse; vgl. auch Moritz 
Reguła, Uber die modale und psychodynamische Bedeutung der 
franzosischen Modi im Nebonsatze, Zeitschrift fur rom. Philologie, 
Bd. 45, S. 129ff.). — Hans Naumann, tiber das sprachliche Ver- 
haltnis von Ober- zu Unterschicht, und Eugen Lerch, tiber das 
sprachliche Verhaltnis von Ober- zu Unterschicht, mit besonderer 
Beriicksichtigung der Lautgesetzfrage: einander erganzende, wenn 
auch gerado in der grundlegenden Auffassung manchmal von- 
einander abwoichende, gut belegte und wertvolle Erwagungen zu 
dem in den Titeln ausgesprochenen, hier zum ersten Małe selb- 
Btandig herausgehobenen Problem. — Giulio Bertoni, Che cosa 
sia l’etimologia idealistica: die Antwort auf die Pragę wird 
manchem etwas diirftig erscheinen: «Tutte le etimologie natura- 
listische buone sono ideał ist iche». (S. 127). — Leo Spitzer, Aus der 
Werkstatt des Etymologen: Ein Aufsatz, den eino iiberaus prompte 
Berichterstattung in der nouen «Revue do linguistiąuo romanco1) 
bereits zum «Catóchisrne ótymologique» erklart hat. Umsomehr fallt 
auf, daf.S in diesem ,,Katechismus“  Wissenschaft und Etymologie 
bo sauberlich • geschieden werden („Das 8implex sigillum veri 
ist gewiC w eder2) ais wissenschaftlich.es n och 2) ais etymo- 
logisches Prinzip anzuerkeimen“ , S. 153.) — Jullus Stenzel,
Sinn, Bodeutung, Begriff, Definition. Ein Beitrag zur Pragę der 
Sprachmelodie: fesselnde begriffstheoretische Erorterungen, doch 
auch fur die empirieehen Fragen der Sprachmelodie von Be
deutung. — Erhard Lommałzsch, Deiktische Elemente im Alt- 
franzosischen: reiche Sammlung von wertvollen stilistischen Be
obachtungen; Fortsetzung des in der Festschrift fur Philipp August 
Becker (Hauptfragen der Romanistik, Heidelberg 1922) erschienenen 
gleicłmamigen Aufsatzes desselben Verfassers. — Victor Klemperer, 
Positivismus und IdealiBmus des Literarhistorikers. Offener Briof 
an Karl Vo sler: soweit die Ausfiihrungen sich vom Personlichen 
ins Sachliche erheben, polemisieren sie gegen Vosslers Auffassung

J) Das „Jahrbuch fiir Philologie“  tragt das Datum 1925 und 
bezieht sich in der Tat noch auf Werke, die Ende 1924 (s. S. 411), 
ja orst 1925 (s. S. 413) erschienon sind. Ein Aufsatz ist „9 . April 
1925“  datiert. (S. 426). Das angezogene Hoft dor Revue de lingui- 
stiąue romane mit dem angezogenen Aufsatze (von Jorgu Jordan) 
aber tragt das Datum «Janvier-Juin 1925)) und war bereits Juli 
1925 in Hiindon der Abonnonten.

2) Von mir gesperrt.
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der Literaturgesehichte ais Kunstgoschiehte. „Wenn ich einzel.no 
Ihrer theoretischen oder kritkchen AuBerungen besonders der 
letzten Jahre leBe, dann wird mir . . . manchmal wahrhaftig angst 
und bange um Sie“ , nam] ich daB Vossler „einem — wenn auch 
feineren — Positivismus“  verfallen konnte. Klemperers Argu- 
mente beruhen auf Verwechslung von Erkenntnisgegenstand und 
Erkenntnisziel in der Literaturwissenschaft, auf mangelnder 
Klarheit iiber das Wesen sprachlicher Kunst, vor allem aber auf will- 
kiirlicher Gleichsetzung von „Kunst“  und „Form “ . — W. Blumenr 
Jeld, Historische Wissenechaften und Psychologie: sehr erwagens- 
werte llberlegungen auch fiir den, der etwa (wie der Schreiber 
dieser Zeilen) geneigt ist, der Psychologie fiir Sprach- und Literatur
wissenschaft groBeren Nutzen zuzuerkennen ais Blumenfeld. - i  
Friiz Neubert, Antikes Geistesgut in der franzosischen Literatur 
seit der Ronaissance: sorgfaltire und gefiillige Darlegungen 
iiber den Platonismus in der franzosischen Literatur der Neuzeit. — 
Wallher Kiichler, Esther bei Lope de Vega, Racine und Grillparzer; 
aus dem elegant gefiiłirten Vergleiche erwachsen lichtvolle Aus- 
blicke besonders auf Grillparzers Art und Kunst. — Helmut Hatz- 
jeld, Kiinstlerische Beriihrungspunkte zwischen Cervantes und 
Rabelais: Einzelbeobachtungen von ungleichem Werte, die erst 
auf breiterem Hintergrunde in richtigen Proportionen orscheinen 
diirften. — Ludwig Pfandl, Cervantes und der spanische Spat- 
renaissance-Roman: griindlicher und kenntnisreicher Beitrag zur 
Kenntnis der spanischen Renaissance; Cervantes und Lope de 
Vega heben sieli in feiner Tonung voneinander ab. — Walther 
Fischer, Joseph Hergesheiiner, Ein Beitrag zur neuesten ameri- 
kanischen Literaturgeschichte. — Oskar Walzel, Farinellis deutsche 
Aufsatze: aus dem warmen Referate klingt doch auch manche 
berechtigte Reserve. — Oslcar Schurer, Der Neoklassizismus in der 
jiingsten franzosischen Malerei. — Victor Klemperer, Der Begriff 
Rokoko: dor Begriff Rokoko wird so sehr gedehnt, daB er Guillaume 
de Lorris und Jean de Meung, Christine de Pisań, Charles d’Orlśans, 
Marot (auch Marots Psalmenl), Montaigne, Marivaux, Voltaire, 
Montesąuieu usw. usw. mit umfafit. Ein Versuch, das Rokoko 
ais Stilphanomen der Dichtkunst, also von der sprachlichen Seite 
her zu erfassen, wird nicht gemacht.

Wer die Titel der Aufsatze und die Namensschreibungen der 
Verfasser richtig erfahren will, muB zu den Atifsatzen selbst, 
nicht zum Inhaltsverzeichnis S. III seino Zuflucht nehmen. Donn 
dieses ermangelt der Akribie.

Innsbruck. E. W inkler.

L. GOnthek, Von W ortem und Namen. Fiinfzehn sprachwissen-
schaftliche Aufsatze. Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung.
Berlin 1926. 8°. VIII u. 255 S.
L. Giinther ist durch seine Schriften iiber die Rechtsaltertiimer 

in der deutschen Sprache und die deutsche Gaunersprache bereits 
vorteilhaft bekannt1). Den grofiten Wert unter den Aufsatzen 
haben naturgemaB diejenigen, die mehr oder minder mit dem be- 
sonderen Forschungsgebiet des Verfassers, der deutschen Gauner-

1) Deutsche Rechtsaltortiimer in unseror heutigen deutschen 
Sprache. Leipzig 1903. — Das Rotwelsch des deutschen Gauners. 
Leipzig 1905. — Die deutsche Gaunersprache und verwandte 
Geheim- und Berufssprachen, 1919.
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sprache, in Zusammenliang stehen. So der Artikel iiber „Spitz- 
bubc, Gaunor, Schwindler, Hochstapler", woran sieh zwanglós 
die ITntersuchung schliefit „wie aus Schirnpfwortern Kosenamen 
wurden". Der Beschaftigung mit dem Hobraischon, das der deut
schen Gaunersprache wesentliche Bestandteile geliefert bat, ver- 
danken wir den Aufsatz iiber „D ie Familiennamen der deutschen 
Juden". Von diesem speziellen Gebiet gelangt Verf. in das weite 
Reich der Familiennamen, dereń interessanteste Spielart er in 
dem Aufsatz „Vom  Stand und Beruf in deutschen Familiennamen" 
untersucht, naclidem er schon vorher iiber „Stand und Beruf im, 
Spiegel der Sprache" gehandelt hat. — Der Jurist kommt gliick- 
lich zur Geltung in der Behandlung von Ausdriicken wie „Hage- 
stolz" und „Haberfeldtreiben", dereń Verstandnis die Kenntnis 
alter deutscher Rochtsverhaltnisse erfordert.

An Einzelheiten mochte ich folgendes bemerken. S. 27: Zum 
Bedeutungswandel des Wortes Magd'. Mir ist ein Fali bekannt, 
daQ der offizielle Gebraucli des Wortes von seiten des Dienstgobers 
(in einem statistischen Ausweis oder dgl.) das Dienstmiidchen zur 
Kiindigung yeranlaBte, wfthrend — wie ich mich gut erinnero — 
in den achtziger Jahren Magd auch in Stadten fiir die jetzige 
„Hausgehilfin" das gebrauchlichste Wort war. — S. 28: Zu Folgę*■ 
mddehen (Liibeck) vgl. suioante im Franzosischen des siebzehnten 
Jahrhunderts. — S. 48: Barmherzige Schwester ais Bezeichnung 
einer leicht zuganglichen Frąuensperson ist in osterreichischen 
Studentenkreisen noch jetzt ublich. — In durchblauen kommt blaueń 
nicht von blau — dio Anlehnung an „blau“  ist volksetymologisch —, 
sondern ist idontiscli mit bleuen „schlagen". (Vgl. B leuel=  flaches 
Holz mit Stiel zum Schlagen; bleuen <C ahd. bliuwan, engl. blow 
„schlagen". Vgl. W eig a n d -H irt, Wb.) — S. 63: Zu Błockfisch 
fiir „Schlage" vgl. liierzulande Fisch ohne Ordłen. — S. 92: Dom 
Aufsatze iiber die Familiennamen dor deutschen Juden mochte 
ich die Bemerkung vorausschicken, daI3 nicht alle besprochenen 
jSTamcn ausschlieBlich yon Juden gefiihrt worden, wio z. B. die auf 
Tier- oder Landernamen boruhenden Familiennamen. — S. 125 
muB es statt «mauvaises equipages» mauoais eguipages heiBen. —
S. 128 (Vom Pford und Wagen): Die reichste Ausbeute an Metaphern, 
die vom Pferde stammen, findet man in dem leider vergesseneń 
Werke B rin km an n s1): Die Metaphern, S. 215 — 281. — S. 132: 
Zur Etymologie nhd. Oaul <  mhd. gul „mannlicheś Tier", „Eber‘ ‘ 
vgl. lat. TOascMZMS>trient. masiśo, wallis. mahlo, prov. masele „Eber", 
span.-port. macko „Maulesel" (REW Nr. 5392). S. 137: Ital. 
carrelta, nicht carreta. — S. 140: Bemerkonswert ist, daB, wie im 
Deutschen das Lehnwort Kutsóher*) soinerzeit die orbwdrtlichen 
Kdrrner und RófHer yerdrangte, in Triest das ital. cocchiere dem 
aus Osterreich importierten Kutscher woichon mufite, — S. 147: 
Zum Sprichwort „Ein Schelm gibt mehr, ais er hat" sei bemerkt, 
daB Schelm in Kamten noch heuto in der Bedoutung „D ieb" ge- 
braucht wird. — S. 170: Ital. sabato, nicht sabbato. — S. 174: 
Wonnemonat kann nicht gut ais Vblksetymologie von winne- oder 
wunnemdnot bezeichnet werden, da ja unser Wonne eben auf ahd, 
wunna beruht. Die Bedoutungsbrilcke yon „Grasweido" zu „Seelen- 
genuB" ist „Sinnenweide". (Vgl. W eig a n d -H irt, Wb.) — Die

ł) Bonn 1878.
s) Richtiger eine auf ein Lehnwort (Kutsche) zuriickgehende 

Ableitung.
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richtige Ableitung von carnevale ist, wie sieh aus dem Ver- 
gloich mit ital. Dialekt-Varianten ergibt: carnelevare (vgl. REW  
Ńr. 1706). — 8. 205: Zu Stadtfrack fiir einen modem gekleideteił 
Stadter vgl. arg- tspan. un levosa =  un senorito (zu levita „Uber- 
rock“ . Vgl. L. S p itzer in Biblioteca dell’ Ąrch. rom., serie II, 
vol. II, S. 144). — S. 206: Slrumpf wird in Ósterreich (zumindest 
in der Steiermark) im Sinne von „unmanierlicher Mensoh“  ge- 
braucht. Vgl. hierzu port. pinga „Socke, Halbstrumpf" fiir „Bauer, 
Grobian, Tolpel" (vgl. L. S p itzer a. a. O., S. 114). — S. 208: 
Benennung des Musikanten nach seinem Instrument ist im Fran- 
zosischen eino golaufige Erscheinung (vgl. iambour „Trommel" 
und „Trommler", violon „Geige“  und „Geiger"). — S. 214: Die 
wiirdevol!e altromische Abbreviatur S.P.Q.R. (Senatus Populusque 
Romanus) erfahrt seitens der modernen Romer eine bose, wenig 
patriotische Deutung: Sono puttane, ąueste Romanę. — S. 125: 
nominem sinnstorender Druckfehler fiir neminem.

Der Verf. stellt in der Vorrede weitere Aufsatze in Aussicht. 
Hoffentlioh ist ihnen ein baldiges Erscheinen gegonnt.

Klagenfurt. R . R ieg le r .

W ilhelm  D il t h e y , Gesammelte Schriflen. Bd. 5 und G. Verlag
von B. G. Teubner. Leipzig 1924. Preis geb. 14 und 9 M.
Die beiden vorliegenden Bandę dieser hochbedeutenden Ver- 

offentlichung sind unter dem gemoinsamen Titel: Die geislige Welt. 
EinleiłuntJ in clie Philosophie des Lebens zusammengefafit. Der 
erste von ihnen enthalt nach einem langen, tief in Diltheys philo- 
sophisches Waehsen, Reifen und Streben oindringenden Vorbericht 
des Herausgebers, Georg Misch, eine Roihe von Abhandlungen 
zur Grundlegung der Geisteswissenschaften, u. a. Autobiogra- 
phisclies, Ideen uber eine beschreibende und zergliedernde Psychologie, 
Das Wesen der Philosophie; der zweite bringt Abhandlungen zur 
Poetik, Ethik und Padagogik, aus denen die groCe Untersuehung 
iiber die Einbildungskraft des Dichters. Bausteine fiir eine Poetik 
und der Aufsatz iiber die drei Epochen der modernen A esthetik und 
ihre heutige Aufgabe besonders hervorgehoben seien.

Die Lekture dieser Bandę verstarkt den tiofen Respekt, den 
jeder, der sich mit Dilthey beschaftigt, vor dem Lebenswerk 
diesos Mannes empfinden muB. Diltheys wissenschaftliches, einem 
unablassigen Ringen vergleichbares Bemiihen war darauf ge- 
richtet, das geistige Leben der Menschheit in seiner Totalitat zu 
erkennen. Es war ein unersattlicher Drang in ihm, die unendliche 
Mannigfaltigkeit des geschichtlichen Lebens der Menschheit zu 
iiberschauen und durch dieso Mannigfaltigkeit hindurch, durch 
die Fiille der begrenzten, verganglichen und sich ablosenden 
Erscheinungen das Geheimnis und den Sinn des gesóhicht- 
lichen Lebens im philosophischen Gedanken zutiefst zu er- 
fassen. Aus diesem Drang heraus hat Dilthey Geschichte ge- 
schrieben. Nicht um der Aufhellung und Registrierung histerischer 
Tatsachen willen, sondern um der sinnvollen Verknupfung dieser 
Tatsachen willen, zwecks Begreifens der Welt aus dem Wirken des 
Geistes heraus. So ist er der Begriinder der Geisteswissenschaften 
geworden.

Um der Erlcenntnis des Lebens willen hat er sich auch an die 
Erforschung des dichterischen Schaffens gemacht. Woil der gro Bo 
Dichter ein Seher des Lebens ist, der aus der Kraft seiner Phan-
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tasie heraus dio erlebte Wirklichkeit neu gestaltet im bedeutsamen 
Werk, deshalb weiht ihm Dilthey seine liebendo Forschung, 
geht er den Gesetzen und dem Walten der schopferischen Phan- 
tasio nach. Die Echonste Frucht dieser seiner Besch&ftigung mit 
der Dichtung, das nunmehr in achter Auflago vorliegende Buch: 
Das Erlebnis und die Dichtung (Leipzig, Teubner) sollte in der 
Hand jedes Literarhistorikers sein und griindlich gelesen und 
iiberdacht werden. In diesem Werke der Analyse des schaffenden 
Vermogens der Dichter reicht der feine Psyehologe dem ver- 
gleichenden und verkniipfcnden Historiker die Hand. Gedanken, 
die hier zum Verstiindnis Lessinga, Goethes, Novalis’ und Holderlins 
ausgesprochen sind, werden in systematischem Zusammenhang 
in der oben erwahnten Untersuchung iiber die Einbildungakraft 
des Dichters dargeboten. Hier stellt sich die Poetik ganz in den 
Dienst der Geisteswissenschaft, indem sie eben die Bedingungen 
untersucht, unter denen das Dichterwerk des im Leben, in der 
Erfahrung der Wirklichkeit wurzelnden Dichters entsteht, ais 
Umwandlung des Gegebenen durch die Phantasie zum bedeutungs- 
vollen Gedicht. Indem die Poetik erlaubt bestimmte MaCstabe 
an die uniibersehbare Masse der Dichtungen zu legen und sie 
nach ihrem Wert zu sondern, wird sie fur Dilthey fruchtbar fur 
das Studium des Menschen und der Geschichte, wie er sie erfassen 
will. Dio Poetik ist aber in Diltheys Sinn und Absicht nicht 
nur ein Mittel zu solcher wisBenschaftlich-pliilosophischen Welt- 
erkenntms, er betrachtet sie auch ais ein unabweisbaros Bediirfnis 
der Gegenwart, ais Schulung der Kunstler und ais Erziehung 
des Publikums durch die asthetische Besinnung.

Besinnung — das ist eines der schonsten Worto und der wert- 
vollsten Begriffe in Diltheys Sprach- und Vorstellungsschatz. 
Es scheint aus dem innersten Wesen des Mannes hervorgegangen 
zu sein. Aus seinom olementaron Bediirfnis nach dem Sinn allos 
Geschehens und Tuns auf Erden, alles Sinnens und Trachtens 
des menschlichen Fiihlens und Wollens ist ihm jene Kraft der 
Sammlung erwachsen, die alle Einzelkriifte und Bemiihungen 
zusammenfafite in dem Willen des Weltverstehens.

Wien. W alth e  r K iich le r .

W ildhagbn, Karl, Der englische Volkscharakler, seine natiirlichen
und historischen Grundlagen. Leipzig, Akadem. Verlags-
gesellschaft, 1925. 157 S. Text, 63 S. Anhang, Anmerkungen
und Register.
W ildh agen  will, laut Vorwort, eine „Erhellung und Deutung 

des engliechen Volkscharakters auf wissenschaftlicher Grundlage“  
geben. Man wird ihm kaum zugestelien konnen, dafi dies, wie er 
annimmt, der erste Versuch dieser Art ist, wenn seine Studio aueh 
wohl das erste wissenschaftliche deutsehe Buch ist, das sich im 
Titel ausdrucklich die Aufgabe der Darstellung des englischen 
Volkscharakters gibt. Spies nennt in „Das moderne England" 
(Strafiburg 1911) S. 3 an einschlagigen Arbeiten Oreighton “ The 
English National Character” (Lo. 1896), Langwerth v. Simmern, 
„D er englische Nationalcharakter" (Heft 7 von „England in deut- 
scher Beleuchtung", Halle 1906) und E. Dale, ‘National Life and 
Character in the Mirror of Early English Literaturę”  (Cambridge 
1907). Ferner nenne ich folgende wissenschaftliche Arbeiten, von 
denen ich aus eigener Lekturo weiB, dafi sie Erhebliches zu W.s
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Thema beitragen1): Kap. I, „Das englłsohe Volkstum", von Spies* 
oben genanntem Buch; Spies, „D ie Englander ais Inselvolk" 
(Bln. 1916); Brie, „Der engl. National charakter" in „Lebens- 
fragen des Brit. Weltreichs" (Berlin 1921, S. 48 — 79); Bochler, 
„Engl. Wirtpchaftsethik" in Roeder, „Engl. Kulturunterricht" 
(Teubner, 1924) und den iiberaus geistvol!en Aufsatz von Carl 
Brinlcmann, „Ober Anglophilie und Anglophobie" im England- 
Heft der „Neuen Rundschau", Nov. 1924. Beachtenswert sind 
auch die Ausfiihrungen iiber den onglischen Volkscharakter in 
der 2. Aufl. von Otto, „Methodik und Didaktik des neuspr. Unter- 
richts" (Bielefeld 1925, S. 342 — 345) und in Spies „Kultur und 
Sprache im neuen England" (Teubner, 1925, S. 170). Last, not 
least ist Dibelms „England" zu nennen. Wenn auch das dem „Volks- 
charakter" gewidmete Kapitel dieses Werkes nur 40 Seiten um- 
fafit, so bringt Dibelms doch, der Anlage seines Buches entsprechend, 
bestandig Hinweise auf englisches Menschentum. Ubrigens nimmt 
W.s Buch S. 26 — 28 geradezu den Charakter einer Auseinander- 
setzung mit Dibelius an.

Es ist unvermeidlich, dat! alle diese Vorlaufer manche von 
W.s Feststellungen vorweggenommen haben. Dies nimmt jedoch 
seinem Buch nichts von seinem Wert; denn es griindet sich auf 
eigene Anschauung und eigenes Erleben englischen Wesens und 
auf eine staunenswerte Belesenheit in den literarischen Quellen 
von den dicksten und gelehrtesten Werken bis zur Wochenausgabe 
des “Manchester Guardian” und von antiken Schriftstellern wie 
Strabo bis zu neuesten Biichern wie Klaeber, “ Beowulf”  (New York 
1922), Masterman, “ England after War” (London 1922) und 
Huizinga, „Herbst des Mittelalters" (Miinchen 1924).

I)ie Ursachen, durch die das englische Wesen nach W. aus- 
schliepiich seine Pragung erhalten hat (S. 118), sind die Rasse, 
die Jugendniile des Volkes, das Meer und die insulare Lagę, denen 
die vier Hauptkapitel seines Buches (S. 15 — 111) gewidmet sind.

In dem Kapitel iiber die Rasse behandelt W. im AnschluiJ 
an ernste wissenschaftliche Werke wie Hoops, „Reallexikon der 
germanischen Altertumskunde" und Kaujjmann, „Deutsche Alter- 
tumskunde" die rassenmaBige Zusammensetzung des englischen 
Volkes und die fruhgeschichtlichen Kultureinfliisse, die auf Eng
land gewirkt haben. Er wagt dabei auch die Anteile der vor- 
schiedenen germanischen Stamrne gegeneinander ab. Ober alle 
diese Dinge erfahrt rran bei W.s Vorliiufern kaum etwas.

In dem Kapitel iiber die ,,Jugendnote“  schildert W. den Ein- 
flufi der nahezu ein halbes Jahrtausend dauernden Leidensgeschichte 
des englischen Volkes, die erst mit der Aufsaugung der franzosischen 
Normannen endet. Dieser englischen Leidenszeit stellt W. (S. 38) 
„die oft gar hochgespannte, glanzerfiillte, die Masse des Volkes 
iiber die Noto des Lebens hinwegtragende oder -tauschende Zeit 
der (gleichzeitigen) romischen Kaiser deutscher Nation" vergleichend 
zur Seite.

Das vielleicht wertvollste Kapitel des Buches behandelt das 
Meer. Schon in dem Kapitel iiber die Rasse hatte W. ausgefiihrt 
(S. 26ff.), daB der Englander nicht, wie Dibelius meine, das Wesen 
des niedersiichsischen Bauern, sondom dasjenige des niedersiichsi-

*) Die Rektoratsrede von Hoops, „Der englische Volkscharakter" 
(Heidelberg 1920) ist mir unbekannt geblieben und augenblick- 
lich vergriffen.
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schen Seefahrers und Seerdubers habo. (Reolrt haben wohl beide, 
Dib. wie W., jeder fur einen Teil des englischen Volkes.) Di oso 
seemannischen Tatigkeiten hatten den Sachsen die Eigenschaften 
gegeben, die sio von vielen anderen westgermanisehen Stamrnen 
unterschieden, namlich die Richtung auf die Natur und die Natur- 
objekte und den niichternen Tatsachen- und Wirklichkeitssinn, 
die auch fiir englisches Wesen charakteristisch geblieben seien. 
Im Kapitel uber das Meer nun schildert W. (S. 62), wie die See 
und besonders die Nordsee mit all ihren Begloiterscheinungen, 
vor allem dem Klima, dauernd an der Formung des i englischen 
Menschen gearbeitet hat. Das Seeklima erklart in der Tat die 
berauschende Schonheit englischer Landschaft, die man noch im 
Innem der Weltstadt London empfindet, und es ist sicher, dali 
diese Natur und dieses Klima viel vom Wesen der Englander er- 
klaren. Wenn sieli die Englander im spiiten Mittelalter zur See 
und im Handel nicht besonders hervorgetan hatten, so liege das 
an der Inan pruchnahme ihrer Kriifte durch die inneren Verhałt- 
nisse des Inselreichs und die damit verkniipfte Auseinander- 
setzung mit Frankreich (S. 03). W. zeigt abor (S. 04) an Kund- 
gobungen Eduards III. (1336) und des Parlaments (1372), daCS 
die Englander auch darnals den Blick fest auf die See gerichtet 
hatten. W. weist. auch darauf hin (S. 69/70), daB alle friihen 
Konigssitze und Zentren des politischen Lebens sowie die be- 
deutendsten ICloster, dio Brennpunkte geistigen Lebens, an der 
Kiiste odor, beąuem durch Flusse erreiclibar, in ihrer Niiho lagen.

Die insulare Lagę, der das funfto Kapitel gowidmot ist, hat 
nach W. das englische Volk einem von naturlichen Kraften ge- 
tragenen Verschmelzungs- und GleichmachungsprozeB unter- 
worfen (8. 92), der dieser Nation don Stempel echter demokratischer 
Gesinnung aufgedriickt hat. Be i dem in diosem Kapitel behandelten 
Imperialismu8 hatten der Round-Table-Vorband und Lionel Curtis 
ais die heutigen Trager des demokratischen Imperialismus und die 
ans den Beratungen des ,,Verbandes hervorgegangenen und von 
Curtis verfafiteń Biicher The Problem of the Commonwealth” x) 
und “ The Commonwealth of Nations” 1 2) erwiihnt werden sollen.

Zusammenfassend mochte ich zu den vier Hauptkapiteln 
des Buches bernerken, dafi ich eher die drei naturgegebenen Faktoren, 
die Rasse, das Meer und die Ipsellage, ais die primdren Ursachen 
des englischen Charaktery ansehen und allen im engeren Sinne 
,,geschichtlichen“  Faktoren, also auch den „ Jugendnoten", wegen 
ihrer in jeder Hinsicht begrenzten Wirkungsmoglichkeiten nur 
sekunddre Bedeutung fiir die Bildung des Volkscharakters ;zu- 
gostehen windę.

In einem Kapitel uber den Sport hebt TT. heryor, dali der 
englische Sport den ganzen Menschen, Korper und Seele, orfaBt 
und den Menschen nicht nur in Kampf, sondern auch in Gemciiu- 
schaft stellt. Im ubrigen schildert er die Geschichte des englischen 
Sports. Er druckt im Anhang (S. 161 — 172) die Stelle uber den 
Sport aus Fitzslephens ( f  1191?) Beschreibung Londons auf Latei- 
nisch init Anmerkungen ab und gibt im Text eino Inhaltsangabe 
davon. Interessant ist, daB der Wettkampf auch auf das geistige 
Gebiet iibortragen wurde, indem ,,die Knabon der yerschiedenen

1) Macmillan and Co., 2. Aufl., 1917.
2) Macnullan and Co., 1918, — Bezieht sich auf den British 

Commonwealth of Nations, nicht etwa auf die “ League of Nations” ,
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Schulen Wettbewerbo untereinander in dem Abfassen von Ge- 
dichten und den Grundregeln der lateinischen Grammatik" ver- 
anstalteten (S. 126), — „eine Sitte, die sieh in den Public Schools 
biB in unsere Zeit erhalten hat" (S. 127). Wenn wir diese Sitte 
auch schwerlich auf unseren Unterrieht iibertragen werden, so 
ist docb sicher, daB auch unser wissenschaftlicher Unterrieht von 
ce/i.ie?».-SpQi'tgcist boseelt spin piuB, also: Reformmethodo, Arbeits- 
unterricht!

Auf weitere Binzelheiten aus dem iiberreichen Inhalt des 
Buches kann ich nicht eingehen. Nur eine grundsdtzliche Frage 
sei noch erortert. Ist es berechtigt, wenn W. — in Ubereinstimmung 
mit einer weit verbreiteten- Meinung — von der geistigen tiber- 
legenheit (S. 3) des Deutschon iiber den Englander spricht? Wenn 
wir zuerst die wissenschaftliche Philosophie betrachten, so sehen 
wir in England eine geschlossene, acht Jahrhunderte umspannende 
Entwicklung (W. S. 73), die von dem genialen John of Salisbury 
des 12. Jahrhunderts bis zu den Pragmatisten der Gegenwart 
reicht und durchweg „eine und dieselb© Ausgangsbasis“  (S. 74) 
voraussetzt. Wenn wir aber das englisphe Geistesleben im ganzęn 
betrachten, bo finden wir neben don Philosophen eine endlose 
Kctte von bodeutenden Dichtern, Natur forschern, Medizinern 
( W ., S. 187, Anm. 170), Malhomalikern, Historikern1), Philologen 
und anderen Gelehrten, Juristen, Thcologen (S. 100), Padagogm 
(S. 57), Staatedenkern (S. 91 — 92) und ' SłaMsmdnnern, Sozial- 
reformern (S. 95), Entdeckern und Erfindern usw., von denen allen 
viele zu den Geistesheldon der Menschlioit gehoren. Es ist unmdg- 
lich, dem kleinen Inselvolk, das solche Sohne und Tochter hervor- 
gebracht hat, eine mindere Geistigkeit zuzuschreiben, — selbst 
im Vergleich mit oinem hochbegabton Volk wie dem deutschen. 
,,Dor“  Englelnder denkt durchaus, und er donkt oft goistvoll, witzig 
und griindlich, nur er theoretisierl nicht, d. h. er hauft nicht auf 
eine Schicht aus der Wirklichkeit abgeleiteter Begriffe immer neue 
und neuo Schichten von Allgemeinbegriffen, die aus andern Be- 
griffen abgeleitet sind und mit der physischen und geistigen Wirk
lichkeit, in der wir Menschen nun einmal leben, keinen unmitteł- 
baren Zusammenhang mehr haben. Deshalb wird es den Engłandern 
so schwer, „die lichten Iiohen des Ubernaturliclien, der Abstraktion 
zu erklimmen" (W., S. 11). Dies ist die charakteristische Pcsonder- 
heit des englischcn Donkens, dio man ais „Donken in Tatsachen" 
bezeichnet hat. Es ist unmoglich zu entscheiden, ob diese B.e- 
sonderheit ein Vorzug odor eine Schwache des englischen Denkens 
ist; denn es fehlt ein iiberzeitlicher und iibervolkischer MaBstab, 
mit dem man die Denkweise der verschiedenen Zeiten und Volker 
objektiv vergleichend messen konnte. Wohl aber darf man fragen, 
ob sich die spekulative Kiihnheit des deutschen Ideał ismus nicht 
teilweise dadurch erklart, daB geistige Naturen in Deutschland 
friiher durchschnittlich weniger Gelegenlieit hatten, ihre Gedanken 
in der Praxis zu erproben und zu yerantworten ais geistige Naturen 
in England, und daB die Deutschen deshalb um so unbekiimmerter 
Łuftschlosser im Reich der Gedanken bauten. Auch das Wert- 
urteil ist gestattet, daB dem deutschen Volke eine Beeinflussung 
durch diese engli cho Denkweise nur niitzlich sein kann. DaB es 
bei uns Krafte geben konnte, die denen des englischen Yolkes

1) Uber die lateinisch sclmeibenden Historiker des Mittelalters 
vgl. W.s Anm. 220 (S. 293).
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analog sind, dio aber „bei uns brachliegon" und „jahrhunderle- 
lang vernachlassigt und in den letzten fiinfzig .Tahren systematisch 
unterdriickt worden sind“  (8. 4), deutet auch W. an. Von all den 
hochbedeutenden Werken iiber die englische Welt, einzelne ihrer 
Vertreter, ihre Sprache und Geschichte, die uns Dibelius, Sjji.es, 
Brinkmann, Wildhagen, Gundolf, Deutschbein, Salomon, Riess, der 
zu friih verstorbene Hatschek u. a. in neuerer Zeit beschert haben, 
erwarte ich, daB sie gerade durch die Vermittlung der Kenntnis 
englischen Wesens wahrer, schópferischer Geistigkeit in Deutsch- 
land zu ihrem Recht verhelfen.

Alle Anglisten sollten Wildhagens Buch nicht nur besitzen 
und seine Anschaffung fur Lehrer- und Schulerbiichereien ver- 
anlassen, sondern auch dafiir sorgen, dafl es wirklich in jeno 
„weiten Kreise der gebildeten Schichten" (Vorwort) gelangt, an 
die sich der Verfasser neben der wissenschaftlichen Welt wendet.

Berlin-Zehlendorf. K arl Ehrke.

Society fok Pu kej English . Tract No. X IX . George  Gordon, 
Medium Aevum and the Middle Age. Notes on Fasci, Fascisti, 
Broadcasted etc. — 46 pp. Price 2/6. — No. X X I. R obert 
B ridges, The Society’8 Work. 17pp. Price 2/ — . — No. X X II. 
Sm R ichard P agkt , B a r t ., The Naturę of Humań Speech. 
H. W . Fo w le r , On the Use of Italie, Fueed Parliciple eto. 
ROBERT B kidghs, Reińews and Miscellaneous Notes. 68 pp. — 
At the Clarendon Press, 1926.
Heinrich Spies hat in „Kultur und Sprache im modernen 

England“  iiber die Entstehung der “ Society for pure English”  
ais Reaktion gegen Gleichgiiltigkeit in sprachlichen Dingen, iiber 
ihre Wirksamkeit und Scliriften ausfiihrlicher gehandelt. In 
Tract X X I  erliiutert Robert Bridges die Aufgabcn der Gesell- 
schaft. Sie ist “ a society purely linguistic” , ohne in Purismus 
aufzugehen, da das “ pure” in ihrem Titel nicht mit “ Tcutonic”  
gleichzusetzen ist. — Dio Hauptgriinde fur eine bewuBte Sprach- 
pflege sind nach Bridges die ungeheure Ausbreitung des Englischen, 
mit dem Erbe der “ finest living literaturo in the world” ; und weil 
diese Ausbreitung Vertreter des Angelsachsentums auf einsame 
Vorposten hinausfiihrt, wo sie in fremder Umgebung sprachlich 
ungiinstig  ̂ beoinfliif.lt werden konnen — etwa sich ein Pidgin 
English oder Beach-la-Maro eigens echajfcn — darf man der Ver- 
schlechterung und Verschlampung dor bprache nicht mit dem 
blinden Optimismus gegeniiberstehen, “ that the old lady may 
be trusted to take care of herself” , wie eine amerikanische Zeitung 
sagt. Das Strebcn, bowuflt auf die Sprache einzuwirken, scheint 
nicht hoffnungslos. Die Abkehr der Wissenschaft vom Materia- 
lismus, der das Gegebene hinnimmt, zum Idealismus, der die Er- 
kenntnisse zu verniinftiger Regelung und Vervollkommnung des 
Lebens verwertet, hilft da ebenso wio die fortschreitende Er- 
kenntnis vom Wesen der Sprache, und auch der Schatz sprach- 
licher Belehrung, der im O. E. D. zu finden ist. — Hier allerdings 
hatte ich weniger auf das O. E. D. verwiesen, das nach seinem 
Umfange immer nur von wenigen benutzt werden wird und iibrigens 
auch bei mancher Feststellung stilistischer und syntaktischer 
Einzelheiten entweder schon von vornherein — so z. B. unter 
“ that” fiir “ his lady that was” , das schon bei Ben Jonson steht — 
oder infolge der Zeit seiner Entstehung yersagt. Wichtiger fiir die
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Erziehung zur Spraohrichtiglseit Bind COD und POD, auch 
andere Worterbiicher wie Webster’s Colłegiate, die in steigendem 
MaBe vor Fehlern und Yerstofien wai'nen. Auch im Journalismus 
sieht Bridges einen zwar noch zu erziehenden, in seiner StoBkraft 
auch durch die Gewohnung des Publikums etwas gehemmten, 
aber sehr machtigen Bundesgenossen. “ Spelling Reform” , zu der 
Bridges hier selbst das Past “ I redd” beisteuert, kann die Gesell
schaft nur nebenher beschaftigen. Allgeineine Schulpflioht, 
Telephon und das Radiowesen tragen weiter zu einer “ stricter 
standardization”  bei. Die Arbeitsweise der Gesellschaft ist nicht 
die, akademische Gesetze aufzustellen, sondern durch Erorterung 
und Erforschung einzelner Fragen die Behandlung von Sprach- 
sehwierigkeiten zu fordem und durch eine echt englische, ganz 
lockere Organisation den EinfluC der Gesellschaft moglichst weit 
reichen zu lassen. Ein Verzeichnis der bisherigen Veroffent- 
lichungen beschlieCt den hiibschen Aufsatz; davon sind besonders 
wichtig “ On the Pronunciation of English Words from the Latin”  
(IV), “ English Words in French”  (VII. X III), “ Romantic, Origi- 
nality, Creative and Genius”  (XVII), “ Briton, Britisher”  (XIV). 
Anmeldungen sind an den Sekretar der Gesellschaft, Clarendon 
Press, zu richten.

Im Tract X IX  stellt George Gordon das Aufkommen und die 
Friihgeschichte von “ middle age(s)”  dar, das in der Geschichts- 
betrachtung die altere Einteilung nach Weltaltern (vgl. M. Forster 
in der Luickfestschrift 183 und die dort verzeichnete Literatur) 
allmahlich ersetzt. Bisher glaubte man, da(3 “ medium aevum” 
um 1680 von Cellarius, der sich schon auf Vorgiinger beruft, ein- 
gefiihrt, und danach middle age(s), erstmals 1753 (1722) belegt, 
gebildet worden sei. Auch soli Flavio Biondo 1483 diesen Aus- 
druck gebraucht haben. Das ist irrig. Vorklange finden sich bei 
Augustinus: “ in hoc interim saeculo”  (De Civ. Dei X I, 1) und in 
dem “ medium tempus”  mittelalterlicher Schriftsteller; sehr nahe 
kommt Petrarca: “ velut in confinio duorum populorum consti- 
tutus ac simul antę retroąue prospiciens” . Im Englischen nun 
ist “ middle-aged” 1611, “ middle-age”  1621 erstmals, dann noch 
1624, 1649, 1713, 1727 belegt; die Iateinischen Ausdriicke sind 
“ media ternpestas (1469), media aetas (7 Belege 1518 — 1645), 
media antiąuitas (1519, 1525), media tempora (1531), medium 
tempus (1534), medium aevum (1604 — 1644), medium saeculum" 
(1625). Um 1600 ist also das Mittelalter ais historischer Abschnitt 
klar erkannt, bis 1700 herausgearbeitet, durch Cellarius’ Arbeiten 
befestigt. Im Franzosischen stiftet Du Cange mit dem fur den 
Historiker und Philologen nicht gleichbedeutenden “ medium 
aevum“  Verwirrung; erst 1835 wird “ moyen age”  fur denZeitraum 
475 — 1453 angesetzt, seit 1785 gelegentlich schon so verwendet. 
Das englische “ middle-aged”  (1611 — 1878) wird um 1870 durch 
“ mediaeval”  (1827) ersetzt, Ein Anhang bespricht “ Semi-Saxon”  
und das wohl auf J. Grimm zuriickgehende “ Middle English” .

Die Notes iiber Fasci, Fascisti, geben zuerst eine Sach- 
geschichte der aus den “ Fasci siciliani“  (um 1898) stammenden, ur- 
fiprunglich sozialdemokratischen Einriehtung, die sich iiber den 
“ Fascio intervenista“  (1915) und die “ Fasci nazionali di resistenza“  
Bum mussol inischen “ Fascio nazionale di combattimento“  (1919) und 
endlich zum “ Partito nazionale fascista“  (1921) ontwickelte. Fowler 
meint, daB mit “ fascista, fascismo, adj. fascist" diese italienische 
Erscheinung bezeichnet werden solle; nur wcnn das Wort, das
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nach ihm nichts Gutes bozeichnet, in England grohere Aktualit&t 
gewanne, wiire die Einbiirgerung mit “ fascist, faseism“  not- 
wendig, welehe Formen die Labour Press schon ziernlich regelmaiiig 
zu brauchen scheint. Fur das neue Verb “ broadcast”  schlagt er 
die Forinen vor: “ I broadcast, I broadcasted, I have broadcast” , 
wofiir freilich andere Zusammensetzungen mit “ cast”  nnd Zeit- 
worter wie “ hamstring”  oder das neue “ sunburn”  keine Anbalts- 
punkte geben. Ob sich in der Behandlung der “ Nouns of Multi- 
tude”  der Sprachgebrauch weitergehend beeinflussen lufit, ist mir 
zweifelhaft; zwar lassen sich (vgl. meine Ausfiihrungen ESt. 56, 
301ff.) bestimmte Grundziige feststellen, so “ The Gabinet is divided 
(are agreed)” , aber auch hier spielt die Anziehung hinein; nach 
“ morę than one”  steht gegen den Sinn wegen des “ one”  dek 
Singular; wenn es aber heifit: “ moro than one of my companions” , 
so bewirkt der zuletztstehende Plural auch den Plural des Verbs. 
Die fiir die Worter auf -ic(s) ebenda gegebenen Ausfiihrungen 
stimmen ziernlich zu meinen Bemerkungen in den ESt. Das 
“ S Incongruous”  (drink’s victime), das nach Fowler aus den 
Zeitungsubersehriften in den Text greift, das aber Zachrisson’s 
Untersuchung (in “ Grammatical Ghanges in Present-Day English” ) 
in seiner starken Zunahme auch in der Literatur darstellt, ge- 
braucht iibrigens Fowler selbst: “ the words’ only true senso” 
(X X II, 49). Ahnliche Notes in Tract X X II  verurteilen den iiber- 
maCigcn Gebrauch der Kursivierung, der vom Standpunkte des 
zuriickhaltenden Englanders bozeichnet wird ais “ a relapse into 
primitive methods of soliciting attention” ; ferner das “ ł'used 
Partioiple” , das Aronstein (Englifche Stilibtik 167) vom 18. Jabr- 
hundert herauf verfolgt uńd in dem Deutschbein (System 154) 
„eine neue, liandliche Konstruktion“  des Englischen sieht. Das 
ist sie in ihrer urtpriinglichen Form “ you don’t mind me smoking 
a eigar”  zweifellos; neuerdings erfahrt sie aber eine tjberent- 
wicklung: “ Mr. F. H. asked . . if, in order to avoid the necessity 
of men who desired to work and were wantonly attacked by strikers 
being cotnpellcd to arm themselves, he would . . .; there is some 
łikelihood of the lije-story of that influential and strenuous litte- 
rateur from his hand appearing before the close of the year.”  Die 
damit vergleichbare deutsche Schwerfalligkeit ist wenigstens 
grammatisch einwandfrei. Leider fehlt hier die Besserung der in 
grofier Zahl angefiihrten Boitpiele. Regeln iiber die Aussprache 
von “ -lu-” , die Verwechslung von “ replace”  und “ substitute”  
(“ Englishmen are being substituted by aliens” ), Bemerkungen 
iiber “ standpoint” , die Lehniibersetzung aus dem Deutschen, die 
sieli empfiehlt, um eine Haufung von “ of”  zu vermeiden (“ the 
point of view of the headmaster of Eton), iiber “ onto, due to”  
und die Ausspracheform “ Mahomet(an)”  gegenuber der Sclireib- 
form “ Moliammedan”  sind Proben aus einem “ Dictionary of 
Modern English Usage by H. W. Fowler” , das inzwischen er- 
schienen ist. Neue Schreibungen hat iiber Anregung der Gc- 
sellschaft die Times, der London Mercury u. a. m. seit November 
1923 eingefiihrt, so “ confrere, dobris, intransigent, malease, role” 
und Pluralo wie “ apexes, bandits, nebulas, sanatoriums, focuses, 
indexes” . Die kleinen Beitrage zum Amerikanischen sollen in 
anderem Zusammenhange behandelt werden. Der Aufsatz in 
Tract X X II, “ The Naturę of Humań Speech”  gelangt auf Grund 
physikalischer Untersuchungen zu dem Ergebnisse, dati der Ent- 
wieklung des Englischen der rechte AbschluB fehlt, und dafi der
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Dialekt von Wessex, der f, sh, s, th durch v, zh, z, dh ersetzt, vom 
Standpunkte der Horbarkeit, insbesondere fiir Telephon und Radio, 
der sprachl ichen Form vorzuziehen ist. leli łiabe fiir diese An- 
sehaunng, die auch Robert Bridges in einem Anhange ablehnt, 
nichts ubrig. Aber im ganzen bringen diese Hefte der SPE. auch 
fiir uns Deutsche hochst Beachtliches; mogen aie sich gedeihlich 
weiterentwickoln ais “ a well of English undefyled” .

Oraz.  ̂ F r itz  K arp f.

Ma m o  P raż, Secentismo e Mariniamo in Inghilterm. Johann D onnę,
R ichard C rashaw . Firenze, «La Voce», 1925. 294 S. 30 Lirę.
Von italienischer Angli&tik hat man bisher bo gut wie nichts 

gehort. Tatsachlich gab es auch keine, wie der Verfasser des vor- 
liegenden Buches kiirzlich in einem Artikel in don “ English Studies”  
(Amsterdam, 1926, Vol. VIII, 8. 12ff.) ausfiihrte. Au Ber in Rom 
gab es an den italienischon Universitaten koine Lehrkanzeln fiir 
englische Sprache und Literatur, nur einzelne italienische Gelehrte 
wie A. Fannelli beechiift igten sich neben anderem auch mit eng- 
lischer Literatur. Jetzt soli das anders werden. Wahrend des 
Krieges wurde von der englischcn Regierung aus 8taatsmitteln 
ein British Inetitute in Florcnz zum Zwecke der Kulturpropaganda 
zwischen den alliierten Landem gegriindet, das jetzt durch private 
Mittel weiter erhalten wird und englische Philologie im weitesten 
Sinne pflegt, dann sollen nach einem Dekret des damaligen Untor- 
richtsministers Berenini von 1918 an den Universitaten allmahlich 
Lehrkanzeln errichtet werden, wenn man sich auch vor der Hand 
meistens mit ,,incaricati“ , oftmals Englandern, die unseren Lek- 
toren cntsprechen, bcgniigen muB.

Dali or sich englische Barockdichtung ais Gegenstand seiner 
ausfiihrlichen Untersuchung gewiihlt hat, miisscn wir dankbarst 
begriiflen. Seither hat er sich ja auch anderen Gebieten zugewendet 
und ein Buch iiber das Nachlebcn Byrons in England geschrieben 
(La Fortuna di Byron in Inghilterra, Firenze, La Voce, 1929, 
siehe die Besprechung von Felir Angl. Beibl. X X X V I, S. 357ff.). 
Ais Italiener steht er dem Barock nicht so fremd gegcniiber wie 
die meisten Engliinder, von denen zwar etliche fiir die barocke 
Dichtung, die in England so sehr bluhte, bis sie der Klassizismus 
unter der Flaggo der Ruckkehr zur Natur ablosto, Verstandnfs 
und Verehrung liaben, kaum einor aber zur barocken bildenden 
Kunst ein inneres Verha!tnis gewinnen kann, zumal sie hierfiir 
kaum Beispiele im eigenen Lande haben. Englische Phantasie 
lebte sich in der so lange lcbendig gebliebenen Gotik aus; ais diese 
auf dem Kontinent in weitestem Umfange durch die Barockkunst 
abgelost wurde, galt sie in England ais fremdlandischer Papismus, 
dem Puritanergeist war ihre Pracht ein Creuel und ist es geblieben. 
In der Dichtung freilicli war es anders. Scholastische, mittelalter- 
1 icho Philosophio war auf den englischen Universitaten gepflegt 
worden, ais anderswo schon langst der neue Geist des Humanis- 
mua eingezogen war, und aus ihr echopften auch protestantische 
Theologen ihr Riistzeug. Italien und Spanieli waren literarisches 
Vorbild, und gerado darum konnte ein Italiener viel Neues zum 
Veretandnis dieser mit der Philoeophie eng zusammenhangenden 
Dichter beitragen, die deshalb von Pope Bpottisch ais „metaphysisch”  
bezeichnet wurden.

Der Verfasser greift John D onnę und Richard Crashaw  
ais typifche Vertreter des Barock in England heraus, demu sie sine!
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sicher die bedeutendsten der immerhin nicht unanaehnlichen 
Scliar. Donnę, der katholisch erzogen, nach einem beinahe ge- 
scheitertem Leben Geistlicher der Staatskirche nnd einer der 
beruhmtesten Prediger ais Dechant von St. Paul wird, Crashaw, 
der ais Katholik nach Italien auswandert, eino Pfriinde in Loretto 
erhalten soli, aber auf dem Wege dahin stirbt. Donnę ist ja von 
der englischen Kritik und Wissenschaft nicht vernachlassigt worden, 
freilicli erst in neuerer Zeit. Gosse hat eine mit JBriefen belegte 
ausfuhrliche Biographie 1899 veroffentlicht, die Gedichte liegen 
in einer monumentalen, vorziiglichen Ausgabe von Grierson vor 
(Clarendon Press 1912), neuerdings sind auch die Predigten in einer 
guten Auswahl neugedruckt worden (von L. P. Smith, Clarendon 
Press 1919), in den letzten Jahren sind eine Reihe von Arbeiten 
iiber ihn erschienen. Man darf fast sagen, er ist modern geworden. 
Das Widerspruchsvolle in seinem Leben, der fast frivol sinnliche 
Donnę der Jugendzeit und der asketische, diistere Bufiprediger 
von St. Paul, der die grofien Zuhorerscharen zum Woinen brachte, 
fordem zu psychologischer Deutung heraus. Mit Crashaw hat man 
sieh weniger beschaftigt, aber immerhin erschienen auch seine 
Gedichte gelegentlich neugedruckt. Auch seine Eigenart hat 
im 19. Jahrhundert schon Dichter wie Swinburne oder den ebenfalls 
katholischen Francis Thompson erregt. Von beiden gibt Praż 
eine in manchen Einzelheiten neue Auffassungen und Erklarungen 
bringende Biographie ais Einleitung zu der kritisehen Erlauterung 
ihrer Kunst. Hier bringt er am meisten Neues, wenn auch noch 
lange nicht Abschliefiendes.

Donnes Kunst, ais Dichter wie auch ais Prediger, bringt er mit 
Reeht mit dem Mittelalter in Zusammenliang, freilich sind ihm 
alle geistreichen, verbliiffenden Bilder und Gedankenspriinge nur 
mehr Schmuck, nicht Selbstzweclc, wie sie etwa einem Vertreter 
der mittelalterlichen Scholastik waren. Er ist zwar noch durch 
die an den Universitaten und bei den Theologen und Juristen noch 
lange so gut wie alleinherrschenden dialektischen Schulung durch- 
gegangen,- er wird ein Meister in ihrer Beherrschung, aber gerade 
dadurcli hat er auch all das Theologengezanlc der Reformations- 
zeit durchschaut, schon friih kann er in der bekannten dritten 
Satire die Frage nach der richtigen Religion skeptisch beant- 
worten: So wie Frauen in verschiedenen Landem verschiedene 
Kleider tragen, so ist es mit der Religion, die Wahrheit wohnt auf 
einem steilen, febigen Hugel; wer sie errungen hat, mogę sie be- 
wahren, im iibrigen ist es am besten sich der Gewalt zu beugen. 
Er hat keine Lust, um seiner religiosen tiborzeugung willen Ver- 
folgungen zu erleiden, wie seine beiden Onkel oder sein Bruder. 
Die dritte Satire erklart auch, warum er spater Konig Jalcobs 
Wunsch, Geistlicher der Staatskirche zu werden, nachgab. In 
seinem Leben ist Donnę ein Kind der neuen Zeit, in seiner Bildung 
noch mittelalterlich Das fiihrt Praż S. 100 — 121 schon und klar 
aus. Dabei gibt sich ihm Gelegenheit, auf dengrundlegendenUnter- 
schied zwischen englischer und italienischer Renaissance einzu- 
gehen. Wólfflins Ansichten iiber das Barock sind ihm wohl- 
bekannt, er betont mit Recht, dal! die englische Renaissance eine 
kurze, rein literarische Erscheinung ist, auf bildende Kunst 
kaum ubergreift, auch die Gelehrsamkeit an den englischen Uni- 
versitaten lange nicht in dem MaOe umgestaltet, ais etwa auf dem 
Kontinent, besonders etwa in Italien (eher in den “ public schools” , 
-an den Uniyersitaten nur in einzelnen Colleges, aber nicht in der
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Mehrzahl), und wie sie raseh durch baroeke Elemente abgelost 
wird. Marlowes Hero und Leander ist in seiner Nachahmung klas- 
sischer Diktion ein Beispiel von Renaissancekunst, Skakespeares 
Epen sind schon weit mehr barock, ebenso seine Sonette. Donnę 
bat in den darnals ais Hochstleistung geistreicher Poesie gehaltenen 
*‘concetti”  ais Muster gegolten. Im Reste dieses Kapitela iiber 
Donnes Kunst stellt Praż ihn dann neben seine Zeitgenossen und 
bespricht Eigenheiten, die ihn mit solchen, in England und aul.ier- 
halb, yerbinden.

Crashaw ist mit Itaiien in weit direkteren Beziehungen. Er 
hat von Italienern (und Spaniem) gelernt, hier lassen sich hiibsehe 
Parallelen mit Marini voT allem erweisen. Das Kunstprinzip des 
Barockdichters, das Marini definiert ais 

E del poeta il fin la meraviglia 
Chi non sa far stupir vada alla striglia 

(zitiert S. 270), das allerdings nach P. in Itaiien nie so dureh- 
gedrungen ist, wie etwa in Spanien oder Deutschland, hat er 
sich zu eigen gemaeht. Hiibsch schildert er, wie Crashaw, der 
Sohn eines Puritanerpredigers, auf der Uniyersitat allmahlieh 
zum Katholiken wird. Wir bekommen so einen Einbliek in die 
Streitigkeiten, die zur Puritanerreyolution fiibrten. Mit zahl- 
reichen italienischen Prosaiibersetzungen und englischen Zitaten 
ist diese aufschlufireiche und geistvolle Studie belegt.

Praż fiihrt uns sicher ein gutes Stiick Weg zum Verstandnis 
der englischen Barockzeit naher, die iiber Gebiihr vernachlassigt 
worden ist, weil sie heute so gut wie keine siclitbaren Zeichen 
hinterlassen hat, auBer den wenig gelesenen Dichtungen. Uns 
Heutigen sind ja die Cedankenyerbindungen dieser Dichter fremd. 
Wir yorlangen nicht mehr goistreiches Verbliiffen, sondern Erregung 
unseres Gemiits. Wir sind nicht durch die Schule der spiitscho- 
lastischen Dialektik durchgegangen, so daB wir in solchen “ conceits” 
den alles bemeisternden Verstand nicht mehr bewundern konnen. 
Die mittelalt.erliche Gelehrsarnkeit, aus der sie ihre Anspielungen 
schopft, ist uns ein abstruses, langst yergessenes Buch. Wir brauchen 
auf Schrittund Tritt einen Kommentar, um diese Leute zu yerstehen. 
Sie waren aber zu ihrer Zeit hochgepriesen und inustergiiltig. 
Und wenn wir nicht alles, was die Renaissance in England der 
Dichtung gebracht hat, ais Vorteil empfinden konnen, wie das 
Luick in seiner Wiener Rektoratsrede vom 10. Noyember 1925 
ausfiihrte, so werden wir durch das Studium dieser Dichter auf die 
Grundlagen der Uberfeinerung gefiihrt, die uns auch Sliakespeares 
Sonette und Epen weniger schatzen laBt ais seine Dramen, aber 
auch in diesen da und dort diirchdringt.

Innsbruck. K arl Brunner.

The Comic Muse. An Anthology of Humorous Verse Compiled by
I. C. Squire (London 1925, W. Collins, 252 S. G/-net.).
Zur Herausgabe einer Anthologie englischen Humors sind 

wohl wenige geeignoter ais I. C. Squire, der ais gefiirchteter Para- 
dist, ais feinfiihliger Lyriker und ais Literarhistorilcer ebenso b«- 
kannt ist wie durch seine journalistische Tatigkeit1). Die Sammlung

l) Vgl. iiber ihn: Priestley, Figures in Modern Literaturę 
(John Lane, 1924) S. 188ff. Seine Tatigkeit ais Kritiker ist den 
Lesern des “ London Mercury”  und des “ Observer”  bekannt.
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halt, was der Titel verspricht: von John Heywood bis Harry Gra
ham ziehen die besten Vertreter der heiteren Muse an uns voriiber; 
der aristophanische Humor Byrons fehlt ebensowenig wie der 
bittere Spott Swifts oder der Galgenhumor der jiingsten Kriegs- 
iyrik, ja selbst die heitersten Volkslieder und die besten Schlager 
der “ musie halls”  sind vertreten. Thackeray, Th. Hood, Coleridge, 
Lewis Caroll, H. B. Belloc und G. K. Chesterton wechseln in hunter 
Reihe mit weniger bekannten Dichtern; aber iiberall in diesem 
“ Book of Buffoonery”  tont uns das gesunde Lachen des Englanders 
entgegen, das, frei von Hohn und Bosheit, aus der seharfen Be- 
obachtung der eigenen Schwachen, aus der Freude am Wortspiel 
und gutmiitiger Neckerei entspringt. Der Lehrer, der auf heitere 
Abwechslung im Unterrichte bedacht ist, vor allem aber die Heraus- 
geber der Lehrbiicher, welche dieser wichtigen Seite des englischen 
Volkscharakters zu ihrem Rechte verhelfen wollen, mogen Sąuires 
Anthologie ais kostliche Fundgrube beniitzen. Die Hinzufiigung 
einiger biogra.phischer Daten wiirde den Wert einer kiinftigen Auf- 
lage noch erhohen.

Lascbllbs Abbrcrombie, The Idea of Oreat Poetry. (London 1925,
Martin Seclter, 232 S. 6/-net).
Das vorliegende Buch verdient aus mehrfaehein Grunde unsere 

Beachtung: der Verfasser, Professor in Leeds, ist sowohl durch 
seine metrischen und kunsttheoretischen Arbeiten ais auch ais 
Dramatiker, Lyriker und nieht zuletzt ais Th. Hardy-Biograph 
wohlbekannt; das Werk stellt ferner den AbschluB seiner asthe- 
tischen Untersuchungen dar, die nun mit den beiden friiheren Bandem 
(An Essay towards a Theory of Art und 'The Theory of Poetry) 
eine Einheit bilden. — Der logisch wohldurchdachte Aufbau des 
Buches gliedert sich in fiinf Kapitel, den fiinf Vortragen ent- 
sprechend, die der Verf. ais Clark Lecturer in Cambridge (1923) 
und ais Ballard Matthews Lecturer des North Wales College (1924) 
gehalten hat: I. Diction and Experience (an Diltheys: Das Er- 
lehnis und die Dichtuny gemahnend), II. The Greatness of Form. 
Refuge and Interpretation. Unter “ form”  ist die philosophische 
Bedeutsamkeit eines Kunstwerks, der Gehalt an Weltanschauung 
zu verstehen. A. stellt die Dichtung der Lebensdeutung iiber die 
der Weltflucht; Shelleys Prometheus Unbound ist der vornehmste 
Vertreter der ersten, Spensers Faery Queene der letzteren Gattung. 
III. Ideas and Persons. Lebensdeutung durch Schopfung groBer 
Charaktere: ais Beispiel Miltons Satan. Die Grenzen der Begabung 
Wordsworths. IV. Tragic Greatness: The Hero. [Achilles, Faust, 
Macbeth, Hamlet.] V. Poetic Personality. The Poet Himself. 
[Dante ais Denker und Kiinstler, wobei der gewaltige Bau der 
Divina Comedia — im Gegensatz zu den Ausfiihrungen Benedetto 
Croces — ins rechte Licht geriickt wird.] — AuBer den genannten 
Beispielen erhalten wir noch ausfiihrliche Analysen der Werke 
Boccacios, Theokrits, Leopardis, Wordsworths, der „Weisheit 
Salomons“  und Hardys Dynast. Und darin liegt wohl vor allem 
der grofie Wert dieses klugen, personlichen Buches: es zwingt zur 
Mitarbeit, zu nochmaligem Lesen mancher besprochenen Dichtung 
und bereichert so unser Wissen auch dort, wo wir der Rangordnung 
und Einreihung, wie sie A. vornimmt, nicht voliig beipflichten 
oder hier und da die theoretischen Ausfiihrungen ais etwas zu 
Jangatmig empfinden. Der Verf. bietet uns aber auch den GenuB 
einer wohlgepflegten, dichterisch erhobenen und durchgliihten
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Sprache; und was gerade heute wohltuend wirken muli, ist die 
bewufite Beschrankung auf die grofien und dauemden Fragen der 
Kunst; Streifziige in das Nachbargebiet der Psychologie, der Psycho- 
analyse und Soziologie sind durchweg vermieden. Wer diese Be
schrankung ais einen Vorzug betrachtet, wird Abercombies Werk 
ais ein wahres Erbauungsbuch gen i ei! en; auf seine besondere 
Eignung zu tjbungen an den Hochschulseminarien sei gleichfalls 
nachdriicklich hingewiesen.

L. H. Myers, The Clio. London 1925. Putnam’s Ltd., 257 S.,
Lane 1924. 215 S.
Unserę Leser seien hiermit auf L. H. Myers ais ein schnell 

aufstrebendes Erzahlertalent verwiesen; dem viełversprechenden 
Erstlingswerk “ The Orissers”  folgte im September 1925 der wiede- 
rum sehr beifallig aufgenommene Roman “ The Clio” 1). Er schildert 
die Vergniigungs- und Forschungsreise auf dem Amazonenstrom, 
die der Multimillionar Lord Owestry mit einer vornehmen Gesell- 
schaft auf der prachtigen Priratyacht “ Clio”  unternimmt. Durch 
einen Unfall mitten im Urwald festgehalten, erfahren nun diese 
Menschen von hochstem Luxus und seelischer Verfeinerung den 
Einflufi der tropischen Natur, die leise in ihr Leben eingreift und 
den meisten von ihnen zum Schicksal wird* 2). Die anschauliche 
Schilderung der exotischen Landschaft ist an I. Conrad, die leise 
ironisierende Darstellung modernster Zivilisation an H. G. Wells 
geschult. In der tiefschiirfenden, riickhaltlosen Analyse des modernen 
Weibes erweist sich Myers ais Zeitgenosse Rosę Macaulays, May 
Sinclairs, D. H. Lawrences u. a. Dor bewufit wortarme, oft nur 
andeutende Stil, das warme menschliche Verstehen und ein ge- 
wisser scheuer Humor sind Myers eigene Vorziige. Seine beste 
Leistungist die Gestalt des Lord Owestry: Finanzgenie und Diktator 
mit den Manieren eines tfippischen Clowns, Gewaltmenseh und 
Miissigganger, feinfiihlig und brutal, ein Mann der bizarrsten 
inneren Widerspriiche und eine treffliche Verkorperung der mora- 
lischen Obdachlosigkeit der NacHTtriegs"jahre — eine~Ge.staIf, die im 
Gedachtnis des Lesers haften bleibt.

J. B. Priestley, Figures in Modern Literaturę. (London, John)
Die hier in Buchform veroffentlichten Studien des in England 

wohlbekannten Kritikers — sie sind zuerst im „London Mercury" 
erschienen — diirfen ais eine der wertvollsten Vorarbeiten fiir die 
abschliefiende Wertung der kiinftigen Literaturgeschichte be- 
zeichnet werden. Das Hauptverdienet des Buches liegt meines 
Erachtens in dem durchwegs erfolgreichen Streben, Fehlurteile 
zu korrigieren, namentlieh dort, wo sie einer gerechteren Wiirdigung 
gewisser verdienstvoller Schriftsteller im Wege stehen. Von den 
anerkannten Grot!en lcommt demgemafi nur Arnold Bennet zur 
Behandlung, der — im Gegensatz zu der iiblichen Beurteilung — 
trotz seiner realistischen Darstellungskunst ais „Romantiker mit 
ironischen Neigungen" definiert wird, dessen Aufgabe es ist, aus der 
niichternsten Umwelt Poesie heryorschimmern zu lassen und die

J) Besprechungen im Athenseum v. 11. X I. 1925 S. 246, im 
Observer v. 1. X . 1925 und im Times Literary Supplement v. 
19. X I. 1925 S. 770.

2) Handlung und Idee des Romans erinnern zuweilen an Rosę 
Macaulays 1924 erschienenen Roman “ Orphan Island” .
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geheimen Uberschwenglichkeiten von Durchschnittsmenschon zu 
ergriinden. Auch iiber das psychologische Phanomen W. de la Marę 
diirfte P. Endgiiltiges vorbringen, so wie er in der Betrachtung 
der letzten Entwieklungsphase Maurice Hewlets in die Physiogno- 
mie des allzufriih Verstorbenen die entseheidenden Linien ein- 
zeichnet. Von der noch immer zu wenig geschatzten Heimatskunst 
A. E. Housmans handelt das nachste Stiick. Sodann wirbt der 
Verf. fiir eine Gruppe von Schriftstellern, die danie ihrer Kiinstler- 
natur iiber ihren eigentlichen Beruf ais Philosophen, Gelehrte, 
Tagesschriftsteller in das Reich echter Kunst emporragen, also 
gewissermaBen einem Grenzgebiete angehoren; es sind dies W. W. 
Jacobs, Robert Lynd, George Santayana und vor allem I . G. Sąuire, 
dessen mit modernen Problemen ringende “ poetry of revelry” 
allzuleicht iiber seinen Erfolgen ais Parodiendichter und Kritiker 
vergessen wird. SchlieBlich sei noch das fiir jeden Philologen be- 
sonders lesenswerte Kapitel George Saintbury erwiihnt, in welchem 
die geistige Struktur des groBen Polyhistors bis an die Grenzen 
seiner kiinstlerischen Begabung zergliedert wird.

Prag. E. R osen baeh .

Student’8 iSeries, Neuo Folgę. Herausgegeben von Univ.-Prof.
Dr. K a.r l  W il d h a g b n , Kieł. Bernh. Tauchnitz, Loipzig.
Die Sarnmlung, von der neun Nummern vorliegen, umfaBt 

Werke von G alsw orthy (Justice, boarbeitet von Studienrat 
Adolf Koch, Magdeburg, und Strife, boarbeitet von Prof. Fr. Oecliel, 
Stettin); W ells ( The Dream, gokiirzt, bearbeit-et von Dr. H. T. 
Price, Kieł, The Country of the Blind, bearbeitet von Dr. Max 
Miiller, Lagę, und A Short His tory of Modern Times, bearbeitet 
von Dr. Gustav Schad, Hochst a. M .); von C hesterton  ( The Inno- 
cence of Father Brown, gekurzt, bearbeitet von Dr. H. T. Price, 
Kieł); B ennett (Elsie and the Child, bearbeitet von Dr. Helmut 
KiBling, Leipzig); Thom as H ardy (Auswahl aus Prosa und 
Dichtung, bearbeitet von Prof. Dr. Ph. Aronstein, Berlin) und 
M asefieid  ( Reynard the Fox, boarbeitet von Prof. Dr. Albert 
Eichler, Graz). Jedes Bandchen enthalt eine biographische Ein- 
fiihrung in den betreffenden Dichter mit Quellenangabe, manche 
davon wie die Eichlers und Prices, eine gerundete Charakteristik 
auf beschranktestem Raum. Das Wertvollste aber sind die jedem 
Band boigegebonen erlauterndenHefte, dereń Umfang oft iiber die 
Halfte des Textes hinausgeht — Anmerkungen, phonetische Um- 
schreibung, Worterbuch, ein ebenso dankensworter Behelf fiir den 
Lehrer ais eine willkommene Erleichterung des Selbststudiums fiir 
den Schiiler. Treffliche Auswahl der Autoron, sorgsame praktische 
Bcarboitung des Textes und nicht zuletzt der sehr maBige Preis 
(1.20 bis 2 M. das Bandchen) versprechen der Sarnmlung weite 
Yerbroitung.

Wien. H elene R ich ter.

H ouace A nnesley V a ch e ll , Changę Partnera. Tauchnitz 4608.
A ragabondago — wio der Untertitel sagt — gibt der Inhalt 

wahrlichl Die Yagabunden sind zwoi Sohne GroBbritanniens, 
die auch — wie ich es im Sommer driiben von einem Beliannten 
gehort habe — auf die Frage: “ how long do Englishmen remain 
boys?” mit “ all their lives“  antworten wiirden. Sie hatten es zwar
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vergessen in der langen Zeit zWischen ihrer Jugendfahrt zu den 
“ Seven Saints of Brittany”  und dereń Wiederholung nach 25 Jahren. 
Aufetieg zu hohen Posten, Heirat, Leben nach der Sitte ihrer 
Kreise lag dazwischen. Spates Wiedersehen und Bewufitwerden 
all der Bindungen fiihrt zu dem Streich ihrer Plucht zu den alten 
Statten. Doch die Frauen, die anscheinend frernd neben ihnen 
gelebt haben, “ play up to them” , erweisen sich ais ihnen gewachsen 
im Gegenspiel des Verfolgens, gewinnen Verstandnis fiir Aben- 
teuerliches, Freude an Wiederbelebung innerer Kraft durch Aufier- 
gewohnliches. Nach vielen harmlos scherzhaften Verwirrungen 
im “ changing partners”  — wobei jeder Beteiligte ani Fremden 
erlebt, da (.i er mit dem Nachsten wahre Kameradschaft versaumt 
hat — lost sich das “ mutual improvement syndieate”  wieder 
in die zueinander gehorenden Paare auf, von denen jedes zu einem 
zweiten “ honeymoon”  eilt, in der GewiBheit, den Sinn der Łebens- 
gemeinschaft nie mehr zu vergessen. — Keine wuchtige Frage- 
stellung, kein schweres Ringen hier, aber oft feinster Humor in 
sprachlich lebendigster Darstellung der — Unwahrscheinlichkeit, 
die diese Vagabundage ais Ganzes ist, und: feine Tonung des 
leichten Werks durch den Sehein vom Sommerhimmel der Bre- 
tagne und das Weben all der Legenden um die heiligen Statten 
und das menschliche Erleben dort.

Frankfurt a. M . E m m y Hu ber.

Fkohlich-Schon, Franzósische Kultur im Spiegel der Literatur;
ein Lesebuch fiir Oberklassen. Teubner, Leipzig-Berlin 1926.
Der Versuch, die franzósische Kultur im Spiegel der Literatur 

fiir Schiller der Oberklassen zu bearbeiten, mufl notwendig von 
zwei Voraussetzungen ausgehen: einmal von einer grundlichen 
Kenntnis des Gesamtkompleses von Begriffen, die der Oberbegriff 
„franzósische Kultur" in sich schliefit, sodann von einem empfind- 
jichen Reagieren auf das literarisch Wertvolle, das gleichzeitig 
kulturelle Besonderheiten aufweist. Fehlt die erste Voraussetzung, 
so ist die Gefahr vorhanden, dali wesentliche Seiten der Gesamt- 
struktur des franzosischen Volkscharakters iibersehen, andere 
aber iiberschatzt werden. Ist das zweite Erfordernis unerfiillt, 
so kommen wir zu den mit Recht verpdnten, blofles Tatsachen- 
wi.ssen vermittelnden Rcalienbiichern. Wenn man das vorliegende 
Buch auf beide Bodingungen hin untersucht, so kann man sagen, 
dafi es in gliicklichster Weise diese beiden Forderungen, die es sich 
im Titel stellt, erfiillt. Sowohl die eigentliche civilisation fran- 
ęaise (la modę, l’art de bien recevoir, la familie, 1’education) wie 
ihre seelische Bedingtheit durch Geschichte, Literatur, Ab- 
stammung und Ideenrichtung sind in allermeist literarisch wert- 
vollen Abschnitten zusammengetragen. Man wende nicht ein: 
„Kosthappenliteraturl" Das Buch soli und will ja nicht an die 
Stelle des ganz gelesenen Schriftstellers treten; es soli ihn erganzen, 
und wenn der einzelne Lehrer es dem arbeitsunterrichtlichen Zu- 
sammentragen iiberlassen will, was er kulturkundlich dem Schiiler 
nahebringen mochte, so wird er doch immer nur wenige und ein- 
seitige Ziige der franzosischen Wesenlieit aufdecken konnen. 
Das kann und soli auch bei Benutzung des Werkes nicht ausge- 
schaltet sein; aber es bietet selbst eine derart-ige Fiille von Ge- 
legenheiten auch zu arbeitsunterrichtlicher Betatigung, dafi man 
es nur mit ungeteilter Freude begriifien kann, dafi die Heraus-
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geber dieses Work dem Unterricht nutzbar gemaclit haben. Mit 
einei' (juten Oberstufe ani neusprachlichen Gymnasium, und zwar 
von O II bis żuru Abitur danach zu arbo it en, mufi eine Freude sein.

Soweit zum Grundsatzlichen. Nun einige Einzelheiten, die 
mir beim Durcharbeiten des Werkes auffielen.

Im ersten Abschnitt (Traits saillants de la eivilisation franęaise) 
vorziiglich die Aufsatze von Michelet und Ferrero. Auch die 
Heranziehung der alteren Literatur (Grimod) und der Brief- 
literatur (Prevost) typisch franzosisch. Schwerer verstandlich, 
aber gut auswertbar der Abschnitt von Hanotaux, La richesse 
franęaise. Nicht ganz einverstanden bin ich mit der Aufnahme 
der Artikelreihe von Barett Wendell; warum einen Amerilcaner 
wahlen? Er sagt selbst (S. 33), dafi ein «invitó ne fait que l’entrevoir 
(scil. la familie franęaise) en passantu und urteilt wiederholt 
vom Horensagen; auCerdem gebraucht er einen realienbuchhaft- 
trocken dozierenden Ton; statt dessen mochte ich iiber diese Frage 
(Familie und Familienrecht) Abschnitte z. B. aus Malin, Un 
collógien de Paris en 1870, oder About, Roman d ’un brave liomme, 
oder andere vorschlagen. Ahnliches, wenigstens was das Dozieren 
anbetrifft, gilt von dem Kapitel: L ’Mucation franęaise von Bor- 
necque-Rottgers; eine literarisch wertvollere Schilderung (z. B. 
einer «Distribution des prix») lmnnte mit Vorteil an die Stelle 
dieser padagogischen Theorie treten. Zu dem Abschnitt Bornecque- 
Rottgers: Provinciaux et Parisiens (S. 18ff.), lassen sich mit Vorteil 
die Aufsatze «L’esprit de nos Provinces» in der «Revue mensuelleu 
verwenden, die neuerdings im 1. Jahrgang bei Trewendt & Granier 
erscheint.

Vorziiglich gelungen ist die Zusammenstellung des Absclinittes: 
Figures et epoques franęaises. Roland, Jeanne d ’Arc, Henri IV, 
Richelieu, Louis XIV, die Miinner der Revolution, Napoleon ler — 
das sind so die Marksteine am Wege franzosischen Geistes, wie er 
in diesen Personlichkeiten dio Zeiten verkorpert; und dabei ist 
stets auf die Herstellung der Beziehungen zur Gegenwart Bedacht 
genommen, so da8 nie die Gefahr des blofien Historismus in 
Erscheinung tritt. In der von den Verfassern vorausgeschickten 
Einleitung (S. 2 — 4) zu diesem Abschnitt ist die Sachlichkeit der 
Beurteilung franzosischen Wesens besonders anzuerkennen, 
wenn sie auch meines Eraclrtens ins Extrem getrieben wird und 
dadurch gefahrdet wird. So sprechen die Verfasser davon, daB 
Frankreich, „wenn wir den Franzosen unserer Tage Glauben 
schenken diirfen, jedenfalls zu Beginn des Weltkrieges . . . fur 
eine ,Idee‘ kampfte und darum wiederum mit der alten generosite, 
mit jugendlichem Opfermut und starlcem Glauben.“  Diese iiber- 
triebene Sachlichkeit hat der Verfasser selbst in dem sarkastischen 
Hinweis korrigiert (S. 68 Fufinote 2), wo er die Idee des «droit 
des peuples de disposer d ’eux-memes» der Emsetzung in die Wirk- 
lichkeit gegeniiberstellt.

Mit Recht widmen die Verfasser im dritten Abschnitt dem 
Salon franęais einen weiten Raum, der uns auf 33 Seiten vom 
HÓtel Rambouillet iiber das 18. Jahrhundert bis zur Mme. Waleslta 
.und dem «monde ou l’on s’ennuie» fiihrt. Aufgabe des kultur- 
kundlich orientierten Unterrichts ist es nun, neben der Erarbeitung 
dieser eigontiiinliehen Form der franzosischen. sociabilite zu zeigen, 
daB und wie die Salons den femininen EinfluB attf das offentliche 
Leben in Frankreich verkorpern, und ferner: warum die Salons, 
ais und solange sie in Deutschland bestanden, nie diese veranlcerte
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Form der Gesellschaft darstellen konnten. Hier liegt der Schwer- 
punkt der unterrichtlichen Behandlung in der vergleichenden 
Gegeniiberstellung, die vom bloBen gesehichtlichen Faktum hin- 
fiihrt auf innere Wesenheiten der beiden Nationen. Uberhaupt 
wiire zu erwagen, in Arbeitsteilung mit dem Deutschunterricht 
eine kulturkundliche Zusammenstellung der entsprechenden 
deutschen Teilgebiete zu unternehmen; erst in dem Herausarbeiten 
des Andersartigen liegt der erkenntnismaBige Wert dieses kultur- 
kundlichen Unterrichts, der unsere Schiller durch die fremde 
Struktur zu unserem eigenen Volkstum hinfiihren soli. Die Samm- 
lungen: Schmidt-Voigt u. a., Deutsche Kultur (Diesterweg) und 
Hofstatter, Deutsehkunde (Teubner) bieten hier bereits jetzt gute 
V  ergleichsmoglichkeiten.

Erwiinscht ware auf S. 83 ein Abdruck der Carte du pays 
de Tendre.

Der vierte Abschnitt: L ’Esprit franęais, bringt in gliicklicher 
Zusammenstellung ausschliefilich Stiicke franzosischer Schrift- 
steller, aus denen der Schiller selbst die Wesensziige franzosischen 
Geistes erarbeiten kann. Auch die Schattenseiten des franzosischen 
Esprit sind sichtbar geworden. Ebenso werden die Fragen der 
Politik mit der lkchelnden Ironie des auBerhalb des Tagesgezankes 
stehenden Schriftstellers gestreift, vgl. die Kritik des parti 
socialiste in der Person des M. Bourdier (S. 136 — 141); auch die 
anderen Richtungen kommen wenigstens andeutend zu Wort. 
Interessant ist ein Langsschnitt, der von Moliere iibor Voltaire 
und Maupassant zur jiingsten Gegenwart fiihren wiirde (Stoff fiir 
wahlfreie Arbeitsgemeinschaften). Wichtig wiire der Vergleich 
des deutschen Witzes mit dem franzosischen, der die groBere 
Geistigkeit des deutschen Witzes gegoniiber dem franzosischen — 
trotz esprit franęais! — offenbaren wiirde.

Ein weiterer Wesenszug der franzosischen Seele, le tempera
ment oratoire des Franęais, ist im fiinften Abschnitt gut und 
reichlich vertreten. Durch die Cid-Probe wird auf den wesentlich 
rhetorischen Charakter der friihen Klassik (vgl. dazu aus Taine 
den Abschnitt iiber Racine S. 194!) hingewiesen, von wo aus sich 
die Temperamentsunterschiede iiber den noch kiihlen Bossuet bis 
hin zu der aufpeitschenden Beredsamkeit der revolutionaren Zeit 
verfolgen lassen. Napoleon I. bildet wohl den Hohepunkt dieser 
Entwicklung. In Anatole France und Jaures sind zwei Vertreter 
moderner Rhetorik angefiihrt, die besonders bei Verwendung im 
Sinne philosophischer Propadeutilc mit Vorteil behandelt werden 
konnen. Etwas gewaltsam sind, trotz der Begriindung auf S. 7 
der Einleitung, in diesen Abschnitt die Stiicke aus Victor Hugo 
hineingetragen; sie konnen yielleicht mit Nutzen durch einige 
seiner Parlamentsreden (auch «Littdrature et Philosophie rnelóeso) 
ersetzt oder wenigstens erganzt werden.

An die Stelle der Uberschrift «Rationalisme franęais)), die das
6. Kapitel tragt, mochte ich wohl lieber setzen: L ’art de raisonner 
oder Le raisonnement; besonders gilt das fiir den Abschnitt: 
Rationalisme dans la pośsie, zu dem die Verbindungslinie von 
dem Thema »Le gónie latin« sich ohne weiteres ergibt. Die Verfasser, 
die den rationalisme dans la poósie nur an der Klassik aufgezeigt 
haben, unterstreichen eben dadurch mit Recht die Tatsache, daB 
in der Klassik franzosisches Wesen bereits in reinster Weise ver- 
korpert ist. Die Aufsatze unter dem Titel: Clartó dans les idśes, 
diiriten zur allgemeinen unterrichtlichen Behandlung reichlich



560 Besprecliungen.

schwer sein; doch wiirden sio sich meines Erachtens mit VorteiI 
i n einer philosophischen Arbeitsgemeinschaft verwenden lassen. 
Die in dem Abschnitt «Moralistes» zusammengetragene Sammlung 
von Bons mots, aus denen eine Struktureigenschaft des Fran- 
zosischen sehr gut hervorleuchtet, namlich der Wunsch zu prazi- 
sieren nnd zu formulieren, ist eine vorziigliche Erganzung des 
Abschnittes «Esprit franęais» nach seiner ernsten Seite hin und wird 
beim Unterricht praktisch dort mit heranzuziehen sein. Zu dem 
Aufsatz von Corpeehot: Le jardin classiąue (S. 199), ist erwiinscht 
die Beigabe eines Tableau (oder Plan pittoresąue) des jardins de 
Versailles.

Ein letzter Abschnitt tragt die Uberschrift: Franęais et 
Allemands. Auch er enthalt eine Reihe wertvollster Beitrage; 
Hanotaux, Taine, Łanson, Trochu und Rolland kommen zunachst 
ais Franzosen iiber Franzosen zu W orte; aber, so mochte man 
sich fragen, ist dieser Abschnitt ais Sonderthema nicht eigentlich 
iiberflussig? Ist nicht. das ganze Buch (und darin mag die voll- 
kommenste Anerkennung der Auswahl iiberhaupt ausgesprochen 
sein) ein jugement des Franęais par eux-memes? Wiehtiger und 
leider nur mit einem Sohriftsteller vert.reten ist der Abschnitt Le 
caractere franęais jugó par quelques grands Allemands. Hier 
■wiire es fruchtbringend und Sache des Deutschlehrers, den Kreis 
Kant-Friedrieh der Grofie-Goethe-Heine noch zu erweitern in Hin- 
sicht auf die noueste Vergangenheit: Bismarck, Kriegstagebiicher 
auch von deutsehen Kriegsgefangenen, vgl. den von der anderen 
Seite geselienon sehr gut.en Abschnitt aus Riviere S. 234ff. Ebenso 
kann man dem letzten Abschnitt: Franęais et Allemands encontact 
rściproque, restlos beistimmen.

Noch ein Wort zur Verwendung von FuBnoten in dem vor- 
liegenden Werke: Fiir sehr notig und richtig halte ich die sprach- 
lichen Hinweise auf Archaismen und Seltenheiten des Gebrauehes, 
die zahlreich vorhanden sind. Ebenso sind meines Erachtens 
vorteilhaft fiir den Gebrauch die Noten, in denen auf Zusammen- 
hange hingewiesen wird, bei denen die Gefahr des tlbersehens 
besteht, und bei denen Problemkreise zur Eigentatigkeit des 
Schiilers angeriihrt werden. Fiir bedenklich halte ich jedoch FuB
noten wie S. 18, 2, 3 und 4 u. a., die eine fertige personliche Stelhmg- 
nahme der Verfasser bedeuten; es wird damit der Erziehung des 
Schiilers zu oigener, durchdachter Stellungnahrńe vorgegriffen 
und die Stellung des Lehrers eingeschrankt. Eine wiinschens- 
werte Erganzung wiire eine konsequente Orientierung des Schiilers 
durch literarhistorische Hinweise — kein Historismus, nur sind 
die Strukturzusammenhange franzosischen Wesens mit seiner 
jeweiligen Zeit leichter aufzuzeigen.

Im iibrigen mag fiir die vorstehenden Zeilen und fiir das vor- 
liegende Werk das Wort Rivarols gelten, das die Verfasser selbst 
auf S. 191 ihrer Sammlung eingefiigt haben: «Un livre qu’on sou- 
tient est un livre qui tombe». Das Oberklassenlesebucli benotigt 
keine Empfehlung in seiner jetzigen Gestalt: ein Werk von solcher 
Sachlichkeit franzosischem Wesen gegeniiber empfiehlt sich selbst 
und wird sicher und hoffentlich recht vielseitigen Gebrauch im 
Unterricht finden. Und noch eine nachdenkliche Frage: Ob wohl 
ein Franzose fiir franzosische Schiiler ein derartig gerechtes und 
sachliches Buch iiber die deutsche Kultur zusammenstellen wiirde ?

8  taft furt. R . M uellor.
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Friedrich  Gennrich, Die altjrcmzosische Rotrouenge. Literar-
historisch-musikwissenschaftliche Studie. Max Niemeyer.
Halle a. S. 1925. 84 S. 8°. Preis 3 M.
Die yorliegende, recht fleiflig und gewissenhaft gearbeitete 

Studie sucht mit der iiblichen historischen und musikphilologischen, 
analytischen und deskriptiyen Methode das Problem der altfran- 
zosischen Rotrouenge zu losen. Zunachst wird auf den Seiten 2 — 12 
eine tibersicht iiber die yerschiedenen Erklarungsyersuche des 
Namens Rotrouenge gegeben, worauf von S. 13 — 82 die in Betracht 
kommenden Gesange selbst mit Text und Melodie aufgefuhrt und 
analysiert werden. Auf den letzten zwei Seiten yersucht der Autor, 
auf Grund der yorangegangenen Analysen die wesentlichen Merk- 
male der Retrouenge zusammenzufassen und so zu einer Begriffs- 
bestimmung dieser Kunstgattung zu gelangen, von der aus er dann 
aueh (auf S. 84) dazu fortschreitet, den sie bezeichnenden Terminus 
technicus Rotrouenge in einer yollkommen einwandfreien Weise 
aus dem in dem Worte retro angedeuteten Prinzip der Wieder- 
holung abzuleiten. Wie in seinen anderen sich auf diesem Gebiete 
bewegenden Arbeiten (so vor allom in der unlangst erschienenen 
Abhandlung iiber die Chansons de geste) laBt der Autor auch hier 
jeden Versuch einer entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung und 
einer Einordnung der Rotrouenge in das an der Hand des Prinzips 
der Wiederholung sich aufrollende allgemeine Entwicklungs- 
kontinuum yermissen. Obwohl er selbst gelegentlich — so auf 
S. 33 (mit der Erwahnung des ,,endlosen Wiederholens eines und 
desselben musikalischen Gedankens") oder S. 45/46, ebenso S. 47/48 
(mit der Anfuhrung von Beispielen fortwahrender Wiederholung 
eines und desselben musikalischen Themas) oder S. 75 (bei Er
wahnung der „durch ihre htiufige Wiederholung monoton wirkenden 
Musik" der Rotrouenge, sowie — ibid., Ende des mittleren Ab- 
schnittes — der „Einformigkeit und Eintonigkeit der musikalischen 
Form") haarscharf an das hier yorliegende entwicklungsgeschicht- 
liche Problem heranstreift, geht er doch jedesmal wieder daran 
yorbei, oline an den Kern der Sache herangekommen zu sein. 
es fehlt ihm eben jener auf weitere Perspektiven und einen um- 
fassenderen Gesichtskreis eingestellte Blick, wie ihn die Schulung 
der yergleichend-musikwissenschaftlichen Betrachtungsweise ver- 
leiht. Er hatte sonst, nachdem er auf S. 69 — 71 selbst das Wesen 
der Rotrouenge durch Analyse herauszudestillieren yersucht und 
auf S. 82 sogar die Chansons de geste, den Reigentanz, das 
Rondeau usw. in unmittelbarem Zusammenhang mit der Rotrouenge 
erwahnt hat, nicht an der Erkenntnis yoriibergehen konnen, dafi 
alle diese eben angefiihrten Formen — ahnlich wie die Seąuenzen, 
das Litaneienprinzip des Gregorianischen Chorals, das Maqam der- 
Araber und dgl. — aus der gleichen Wurzel: dem Prinzip der Wieder
holung heraus erwachsen sind und eine einzige, konsequente und 
ununterbrochene Entwicklungslinie bilden, dereń letzte Auslaufer 
mit den Basses-Dances, den Formen der Chaconne und Passa
caglia, iiberhaupt samtlichen sich eines Basso ostinato bedienenden 
Formen noch bis ins 16. und 17. Jahrhundert, ja, mit der Rosalien- 
figur, dem strophischen Bied u. dgl. sogar bis unmittelbar in die 
Gegenwart hereinreichen. DaB die Rotrouenge nur ein Glied in 
dieser ununterbrochenen Kette bildet, das sich entwieklungs- 
geschichtlich wunderyoll konsequent und in logischer Fortfiihrung 
der yorangegangenen Glieder in das Entwicklungskontinuum ein- 
fiigt, ist der Gewinn, der sich fur den yergleichend-musikwissen-
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schaftlich gesohulten Leser aus der Lekturo dieses Schriftchens 
ergibt, und insofern muB man dem Autor dafiir dankbar sein, 
daB er die Rotrouenge zum Gegenstande einer speziellen Studie 
gemacht und diese Form damit in das helle Licht der Analyse ge- 
riickt hat — auch wenn er selbst von dem hier vorliegenden ent- 
wicklungsgeschichtlichen und vergleichend-musikwissenschaftlichen 
Problem nur eine unklare Vorstellung hatte.

Wien. R o b e rt Lach.

F riedrich  SchOrr , Das altfranzosische Epos. Zur Stilgeschichte
und inneren Form. 8°. X V  +  512 S. Max Hueber Verlag.
Miinchen 1925.
Die Absicht, die den Verfasser bei der Abfassung seines Buehes 

geleitet hat, ist aufs warmste zu begriifien; denn Darstellungen, 
ais welche ihm die seinige vorschwebte und so wie sie dann ausge- 
fallen ist, fehlen auf dem Gebiet der altfranzosischen Literatur- 
geschichte so gut wie vollig. Schiirr will die mittelalterlichen 
Epen ais Kunstwerke betrachten und ais Ausdruck der in ihnen 
wirkenden, ihren Geist und ihre Form bedingenden Zeitkultur. 
Jeder, der dieses Buch zur Hand nimmt, wird es mit Nutzen lesen; 
denn er wird iiber das blol.1 Stofflich-Tatsachliche hinausgefiihrt 
in Erorterungen iiber Philosophie, Weltanschauung und die Zu- 
sammenhange der Dichtungen mit dem Zeitgeist. Seiner Problem- 
stellung und Anlage nach haben wir es mit einem unserer Wissen- 
schaft notwendigen und niitzlichen, mit einem anregonden und 
yielfach selbstandigen Buche zu tun.

Aber bei aller Anerkennung des Gewollten und teilweise 
Gelungenen miissen doch wohl auch einige Bedenkon vorgebracht 
werden. Schiirr ist allzu einseitig darauf bedacht, das Kunstwerk 
aus der Weltanschauung, aus dem Zeitgeist heraus zu erklaren, 
und versaumt dariiber es aus der Kraft und aus dem Zwang 
der kiinstlerischen Schaffenskraft und Phantasie, aus Gesetzen 
und Gewohnheiten der kiinstlerischen Technik zu begreifen. Kiinst- 
lerische Worte aber miissen aus dem Kunstwerk, wie es ais per- 
sonliche Leistung seines Schopfers innerhalb der kiinstlerischen 
Tjberlieferung vor uns steht, herausgelesen werden. Wer immer 
nur den Zusammenhangen zwischen Dichtung und Zeitgeist nacli- 
spiirt und diese nicht nur im ganzen Gehalt der Dichtung, sondern 
auch in ihrem Aufbau und in ihrem Stil, bis in kleine, formale 
Einzelheiten zu finden glaubt und nachweisen mochte, lauft 
Gefahr an den eigentlich dichterischen und kiinstlerischen Werten 
der Dichtungen vorbeizugehen.

Schiirr arbeitet in der Hauptsache mit begrifflichen Formeln, 
die er sich aus mittelalterlichen Philosophiesysternen oder aus 
mehr oder minder einsoitigen und unsicheren Definitionen von 
gotischer Weltanschauung ableitet und auf die lebendige Dichtung 
anwendet. Und daher gelingt es ihm nicht, oder nur unvollkommen, 
das dichterische Leben, wie es sich in den Epen offenbart, zu ver- 
anschau’ ichen. So wird z. B. seine Darstellung weder der kraftvoll- 
trotzigen, lcampfenden, sterbenden, irdischen Mannlichkeit und 
Menschlichkeit des Rolandsliedes und anderer Heldenepen ge- 
recht, noch dem phantastisch-poetischen Marchencharakter der 
Chrestienschen Romano. Es ist nicht viel mehr ais ein Spiel mit 
Worten und Begriffen, wenn behauptet wird, daB in der Zyklen- 
•bildung der Epen der kon?truktive architektonische Geist der
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Gotik weiterwirlce oder daB in den. Episoden des Tristanromans 
etwas von gotischer Wiederholung und Steigerung sei, oder wenn 
plotzlicher Szenenwechsel, flugartige Uberbriickung von Raum 
und Zeit im Wilhelmsliede erklart wird mit dem nach innen gerich- 
teten Blick des mittelalterlichen Menschen, der in der Abstraktion 
lebe. „Wechselseitige Erhellung der Kiinste“  verlangt feinere 
Methoden und vorsichtigere Schlufifolgerungen, ais sie hier zu- 
grunde liegen und geiibt werden, und die „innere Form" der 
Kunstwerke erschliefit sich nur dem tiefj in den Eigenwert des 
Kunstwerks eindringenden Blick.

Das Buch Schiirrs hat trotzdem seinen Wert und seine Be- 
deutung. Es gehort zu den ernst zu nehmenden Versuchen die 
ausgetretenen Geleise zu verlassen und in Zusammenhang mit 
neuen Theorien und Porderungen (Dilthey, Walzel) die wissen- 
schaftliche Durchdringung der altfranzosischen Literaturgeschichte 
zu fordem. Dieser grofie und schone Versuch konnte nicht in 
vollkommenem Mafie gelingen, weil fast alle Vorarbeiten zur 
Wiirdigung der altfranzosischen Epik ais kiinstlerischer Leistung 
fehlen. Eine solche Wiirdigung aber kann nur durch das sorg- 
same Studium der einzelnen Werke auf Grund strenger, formaler, 
stilkritischer Untersuchungen gegeben werden. GewiB soli der 
Zusammenhang der Kunstwerke mit dem Zeitgeist untersucht 
werden, aber mindestens ebensosehr das Verhaltnis der schopfe- 
rischen Originalitat der Verfasser zu der kiinstlerishen Tradition, 
in der sie stehen, das Verhaltnis von lelir- und lernbarer Technik 
und personlichem Konnen in der Anfertigung von Epen.

Wien. W alther K iichler.

M akie UelcOURT, Etude sur les traductions des Tragiąues grees 
et latins en France depuis la Renaissance. Memoire couronne 
par 1’Acadómie Royale de Belgiąue. Bruxelles, Marcel Hayez, 
1925. 282 S. gr.-8°.
Dir franzosischen Ubersetzungen der antiken Tragiker von 

der Renaissance bis auf unsere Tage zu untersuchen war eine miihe- 
volle, aber auch lohnende Aufgabe, fur dereń Durchfuhrung der 
Verfasserin unser Dank gebiihrt. Ihre Arbeit ist im Grunde ein 
Langsschnitt durch die Geschichte der franzosischen Literatur, der 
in dieser Weise noch nie unternommen wurde und der uns nun 
manche iiberraschende Erhellung bringt. Fur das Verstandnis 
des franzosischen Klassizismus ist es z. B. sehr instruktiv zu wissen:
1. daB Seneka und die griechischen Tragiker niemals gleichzeitig 
bewundert worden sind, sondern dafi sie im Geschmack des Publi- 
kums einander ablosten; 2. dafi zwischen 1537 (Sopholcles’ Elektra 
durch Lazare de Baif) und 1573 (Sophokles’ Antigone durch Jean- 
Antoine de Baif) nur vier Tragodien aus dem Griechischen iiber- 
setzt worden sind; 3. noch interessanter: dafi zwischen 1573 und 
1692 (Daciers Sophokles) keine einzige tTbersetzung eines griechi
schen Tragikers erschienen ist. Das Ende des 16. und der Haupt- 
teil des 17. Jahrhunderts werden durchaus von Seneka beherrscht.

Daciers Arbeit wird dann von Brumoy fortgefiihrt. Gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts mehren sich die vollstandigen t)ber- 
setzungen der griechischen Tragiker. Im 19. Jahrhundert tritt 
Euripides stark in den Hintergrund. Die Romantik und die spateren 
Schulen ziehen ihm Sophokles und noch mehr Aischylos vor.
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Die Verfasserin hat sich mit der lobenswertesten Sorgfalt 
bemiiht, die tibersetzungsarbeit von vier Jahrhunderten vo)l- 
standig zu registrieren und naehzupriifen. Diese Methode hat 
nun freilich den unvermeidlichen Nachteil, die Unterschiede 
zwischen den bedeutsamen, weithin wirkenden und den minder 
wichtigen Leistungen zu verwischen. Das gilt besonders fiir den 
dritten Abschnitt, der dem 19. Jahrhundert gewidmet ist und dessen 
etwas schematische Disposition der Katalogisierung naher steht 
alg der historischen Darstellung. Aber auch in dieser Form leistet 
die sachkundige Untersuchung von Fraulein Delcourt hochst wert- 
volle Dienste fiir die genauere Kenntnis der franzosischen Tragiker- 
iibersetzungen von der Renaissance bis auf die Gegenwart (Claudel 
und das grofie, nach dem Kriege begriindete Unternehmen der 
Association Guillaume Budo sind einbezogen). Sie stellt einen 
Beitrag zur Geschichte des literarischen Geschmackswandels und 
zum Verstandnis der humanistischen Tradition Frankreichs dar, 
den jeder mit Gewinn benutzen wird, der auf dem Gebiet der 
neueren franzosischen Literaturgeschichte arbeitet.

Heidelberg. E rnst R o b e rt C urtius.

Bo hm—Botzrnmayrh—HAmkl, Spanische Orammalik jiir hohere 
Lehransłalten sowie zum Selbslunterricht. 8°; X V I +  67. — 
Spanisches Lehr- und Ubungsbuch fiir hohere Lehranstalien 
sowie zum Selbstunterricht. 8°; XVI +  133; 8 Abbildungen, 
1 Kartę von Spanien. —  Leipzig 1925, G. Freytag.
Mit der Methode der Biicher wird sich der Piidagoge ein- 

verstanden erklaren konnen. Im t)bungsb\ich schreitet der Stoff 
an Hand von zus ammenhangenden Stiicken vom Einfachen zum 
Schwereren fort und wird in ansprechender, leicht faBlicher Form 
geboten. Es lieBe sich yielleicht fiir die folgende Auflage iiber- 
legen, ob nicht jn die mitRecht stark betonten Stiicke iiber spanische 
Landeskunde dadurch noch mehr Leben und Interesse hinein- 
gebracht werden kann, da6 man den Lernenden sei es in Dialog- 
oder Sprechiibung — oder anderer Form an dem Stoffe inniger be- 
teiligt, ais wie es durch eine auch noch so emphatischeBeschreibung 
geschehen kann. —  Von vornherein wird auf das charakteristisch 
Spanische, das von der deutschen Auffassung Abweichende durch 
Hinweise und starken Druck besondere Riicksicht genommen. 
Das Pensum selbst ist so bemessen, dal.i es auf hoheren Lehranstalten 
im ersten Teile des fakultativen Unterriclits gut erledigt werden 
kann (die Verfasser seheri eine Fortsetzung des Werkes vor, welche 
die Syntax behandeln soli). Die Grammatik onthalt die Phonetik, 
die in gleicher Form dem Ubungsbuch voraufgeht,und die Kormcn- 
lehre in knapper, klarer tlbersicłit. Hinweise im tibungsbuoh 
erleichtern ihren Gebrauch.

Was die formelle Seite der beiden Biicher angeht, so sind 
verschiedene Unstimmigkeiten anzumerken, wie sie bei einer 
Erstauflage vorkommen konnen. Wenn einige von ihnen im fol- 
genden aufgefiihrt werden, so geschieht es im Interesse positiver 
Kritik und Anteilnahme an dem Werke.

Zur Ląutlehre. Sie ist sehr eingehend gearbeitet und schlioflt 
sich im allgemeinen dem bewahrten Handbuch von Navarro Tornas 
an. Folgende Punkte soheinen mir aber einer Revision zu bediirfen: 

1. ais Beispiel fiir „abgesrhwaohtes e“ in tiene wird das deutsehe 
Beispiel ,,Dinge“  angefiihrt. In diesem deutschen Wort handelt
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es sich aber ganz zweifellos um den dumpfen („stummen") e-Laut, 
der im Spanischen unter allen Umstanden z u vermeiden ist (vgl. 
auch Navarro Tomas, dtsch. Ausg. S. 29). Ais deutsches Beispiel 
konnte dagegen ungefiihr der nicht dumpf gesprochene e-Laut 
wie in ,,Regierung“  in Frage kommen. Jedenfalls ist das Beispiel 
,,Dinge“  irrefiihrend;

2. „offenes i  wie in dtsch. mit“ . Dieses deutsche Beispiel 
wird zwar auch bei Nav. Tom. (S. 29) neben ,,nicht“  genannt, 
ist aber nicht zutreffend, da das deutsche offene i (,,mit“ , „nicht") 
mit geringen dialektischen Ausnahmen viel offener, triiber ist 
also das spanische „offene i" . Man sollte darum den Lernenden 
im Gegenteil davor warnen, das deutsche offene i zu gebrauchen; 
er trifft viel eher das Richtige, wenn er sich bemiiht, auch in ge- 
schlossener Silbe ein geschlossenes i zu sprechen, das sich dann 
durch die folgende starkę Konsonanz ganz von selbst geniigend 
offnet. Auf diesen Punkt weist iibrigens auch Kruger in seiner 
„Einfiihrung in das Neuspanische" mit Recht nachdriicklich hin;

3. fiir stimmhaftes s (mismo) und stimmhaftes z (juzgar) ist 
das gleiche phonetische Zeichen z gebraucht, obgleich die Aus- 
sprache verschieden erklart wird;

4. S. X V I nicht sehor Carlos, sondern Don Carlos.
Zur Grammatik. Es ist nicht recht einzusehen, weshalb die 

Deklination fiir den Lernenden dadurch erschwert wird, dafi sio 
iiberflussigerweise um zwei weitere Falle (Vokativ oh padre und 
Ablativ eon, por, sin . . . el padre) vermehrt wird, zumal die letztere 
Bezeichnung irrefiihrend ist und vom Spanior selbst nicht ver- 
wendet wird.

5. 11: Superlativbildung mit por demńsl Das Wb. der Aka
demie verzeichnet fast das Gegenteil: por demds =  en vano, inutil- 
mente.

S. 11: die Bezeichnung ,,absoluter“  Superlativ wird dadurch 
erklart, dafi „dieses Urteil von allen anerlcannt wird“ . Der latein- 
kundige Schuler wird dagegen die Bedeutung des Wortes „absolut" 
im Gegensatz zu „relativ“ wohl nicht so erklaren. Es ware ja auch 
nicht einzusehen, weshalb z. B. das Urteil „Der Mulhacen ist der 
hoehste (relativer Superl.) Berg Spaniens" nicht von allen aner- 
kannt werden sollte. (Vielleicht liegt eine Verwechslung mit ob- 
jektiv-subjektiv vor?)

S. 21, Z. 4: statt mis: raiz.
S. 24: auch hier eine Neuerung, mit der man sich nicht ein- 

verstanden erklaren kann: Anhangung eines Personalpron. an das 
Partizipium in absoluten Konstruktionen (encontradole statt ha- 
biendole encontrado). Bello-Cuervo, die bekannte und immer noch 
mafigebende „Gramatica Castellana", verbietet ausdriicklich einen 
solchen Gebrauch (§ 1177). Die einzige seltene Moglichkeit, in 
der heutigen Sprache das Pronomen dem Part. anzuhangen, be- 
steht vielmehr nur in dem Falle einer Ellipse des Hilfszeitworts 
oder (sehr selten) des Dazwischentretens einer Bestimmung zwischen 
Gerundium und Partizipium: Habiamos aguardado a nuestros 
amigos y preparddoles lo necesario. Volvieron a embarcarse, habiendo 
primero en la marina hineddose de rodillas (Cerv.). S. Bello-Cuervo 
§ 917; Hanssen § 505. — Man kann ruhig behaupten, dafi dieser 
Gebrauch durchaus veraltet und ungewohnlich ist; jedenfalls ist 
seine Erwahnung, zumal in vollkommener Gleichsetzung mit der 
Anhangung an Inf., Ger., Imper., in einer Schulgrammatik, die 

■ im iibrigen nur das Wichtigste bietet, verfeh.lt.
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S. 28: es el suyo de el, es el suyo de ella ganz ungebrauchlich., 
Ferner: nicht el de el, el de ella, sondem el de el, el de ella.

S. 34: Erklarung nadie aus ne ąuisdam unmoglich!
S. 50: nicht lamos, sondern lavaos.
S. 58: nicht di, sondern di; nicht vi, sondern vi.
S. 63: nicht plugieron, plugiera, sondern pluguieron, pluguiera.
Zum tjbungsbuch.
S. 13, Z. 2: nicht sobrelodo, sondern sóbre todo; Z. 16: nicht 

fdbricas de loda clase, sondern /. de todas clases (dagegen toda clase 
de /.). r

S. 31, Z. 11: ,,dann“  in der Reihenfolge nicht entonces, sondem 
luego oder despues.

S. 35 letzte Zeile: ,,Quien se calla otorga, niega“  unverstandlich; 
bekannt ist das Sprichwort: Quien calla, otorga.

S. 36, Z. 4: statt de espacio: despacio.
S. 43, Z. 11: statt tricentósimo: trecenlesimo.
S. 54: ,,er ist soeben angekommen11: aęaba, nicht viene de 

llegar ist das iiblichere; letzteres, nicht acaba, ist also einzuklammern.
S. 57, Z. 3 von nnten: nicht crocecilla (so auch im Worter- 

verzeichnis S. 115), sondern crucecilla.
S. 59, Z. 11 von unten: „los vascos o euscaros“  unmoglich; 

euscaro ist Bezeichnung fiir die baskische Sprache.
S. 62: nicht eon tal de gue, sondern eon tal que; siempre que 

(mit subj.) nicht ,,stets wenn“ , sondern ,,wofern“ .
Das \V6rterverzeichnifi enthult liin und wieder Etymologien; 

diese bediirfen indessen einer griindlichen Durchsicht. Ich greife 
einige Beispiele heraus: S. 88 wird reloj abgeleitet von ,,griech.“  
relogion"(!); estanąue von stagnum; S. 90: borriguito „dimin. zu 
borriquo“ ; S. 98: llanura von planum; S. 99; caudaloso von capi-  
tale; S. 102: nadie von ne quidam(\); callar von celare; S. 105: 
jteara aus dem arab.; S. 106: curtir von corticem; S. 114: madruga/r 
von maturare; S. 116: alabanza von ad +  laudare(!); S. 123: manso 
von mansuelum; cuidar von curare[\); peculio von pecus.

Munster i. W. Th. H einerm ann.

Miugel A rtigas , Don Luis de Góngora y Argote, Biografia y  Estudio 
Critico, Obra premiada en publico certamen por la Real Aea- 
demia Espańola e impresa a sus expensas. Madrid 1925. 
Wie in den bildenden Kiinsten seit Jahrzebnten beginnt nun 

auch in der Dichtung das Barock, das Zeitalter der Gegenreformation, 
das spanische Jahrhundert, eine neue Wiirdigung zu erfahren. 
Es ist nicht eigentlich ein Fortschritt der Wissenschaft, der uns, 
in dem Mafie wie wir gegen die Renaissance ungerecht werden, dem 
Barock gerecht werden lafit; zu offensichtlich ist dafiir der Zu- 
sammenhang mit den Anschauungen und dem kunstlerischen 
Schaffen unserer eigenen Zeit. In der Tat war es nicht die wissen- 
schaftliche Kritik, sondern die jungę Dichtung selber, die sich 
zuerst auf Góngora berief und den spanischen Pindar auf den 
Schild erhob:

«Ya empieza el noble coro de las liras 
a preludiar el himno a tu decoro . ..»  

sang, prophetisch wie nur je, um die Jahrhundertwende Ruben 
Dario . . . Diesem vielstimmigen Hymnus der Poeten sind die 
langsamer reifenden Werke der Gelehrten gefolgt, und nach den 
scharfslnnigen Einzeluntersuchungen von Foulchó-Delbosc, Reyes,
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Thomas u. a. beschert uns nunmehr der feingebildete Direktor 
der «Biblioteca Menendez y Pelayo» eine ausfuhrliche Biographie des 
Diehters, iiber den wir so wenig zu wissen glaubten. Die wichtigsten 
authentischen Quellen, die Akten aus des Diehters Cordubeser 
Amtstatigkeit, sein Briefwechsel nach seiner Ubersiedelung an 
den Hof und die Gedichte selber scheinen dem Uneingeweihten 
an sich geringe Anhaltspunkte zu bieten, und es bedarf einer 
gtandigen Vergegenwartigung samtlicher Dokumente, um daraus 
einen menschlichen Lebenslauf zu entwickeln. Auch so besitzen 
diese Belege die solchen Stucken innewohneude Eigenschaft einen an 
wichtigen Punkten im Stich zu lassen. Nur das erstaunliche kultur-* 
historisehe Wissen des Verfassers vermag uns in solchen Fallen 
wenigstens den Hintergrund zu zeigen, auf dem das Bild Góngoras 
hatte erscheinen miissen, wobei man nicht weifi, ob man daran 
die weitgehende Sachkenntnis oder die weise Beschrankung solcher 
Ergiinzungen mehr anerkennen soli. Es kann sich hier nicht darum 
handeln, an dem Werk Kritik zu iiben, dazu ware, so schmerzlich 
das Gestiindnis ist, in Deutschland wohl niemand imstande. Ab- 
gesehen von dem umfanglichen archivarisch-bibliographischen 
Materiał, das es erstmalig verwertet und teilweise zuganglich. 
macht — ein Abschnitt des Anhangs enthalt allein 66 unveroffent- 
lichte Briefe Góngoras — birgt es die Fiille neuer Datierungen 
und Berichtigungen, iiber die sich der profane Leser kaum Rechen- 
schaft gibt, da der Autor nur die Tatsachen sprechen lafit und die 
Polemik verschmaht. Mit die wichtigsten Feststellungen diinken 
uns, daB der «Polifemo» wie die «Soledades» noch in Córdoba ge~ 
dichtet sind und dali der yielberufene «Panegirico» auf den Herzog 
von Lerma nicht, wie Thomas annimmt, im Jahre 1609, sondern 
jedenfalls nach 1611, vermutlich sogar erst 1616 begonnen wurde, 
was alles im Verein mit dem Umstand, dali Góngora bis in seine 
letzten Jahre die volkstiimliche Dichtung gepflegt hat, geeignet 
ist, das bisherige allzueinfache Schema seiner kiinstlerischen Ent- 
wicklung ais willkiirlich erscheinen zu lassen. Die Biographie 
beschlieCt ein verstandnisvoller und doch zuriickhaltender 
UmriB seiner dichterischen Personlichkeit, die Artigas ais Motto 
bereits in den bekannten horazischen Worten: „Odi profanum 
vulgus et arceo. Favete linguis: carmina non prius audita . . 
zusammengefaBt hatte, um dereń Anwendung auf den Dichter 
ihn jedermann beneiden mufi. Er findet in Góngora zunachst, 
wie seine volkstiimlichen Romanzen und Letrillas bezeugen, einen 
Poeten von starkster urspriinglicher Begabung, der sich dann aber 
nicht an dem Gegebenen und Gewohnten genug sein laBt, sondern 
das Hochste und AuBerordentliche anstrebt und so wohl am Ende 
gelegentlich die seiner Zeit, seiner Personlichkeit und der Sprache 
gesetzten Schranken durchbricht, uns aber auf diese Weise eine 
Fiille erlesener Schónheit erschlieBt und uns in jener letzten Span- 
nung selbst das noch oder auf immer Unsagbare ahnen lafit, 
DaB sich solche Dichtungen nicht an die Menge, sondern nur an 
die wenigen — dereń iibrigens am Musenhofe Philipps IV. recht 
viele waren — wenden konnten, versteht sich, und diese exklusive 
Gesellschaft bestimmt zugleich ihre aristokratische und gelehrte 
Eigenart, die ihrerseits dem edlen Stande und der klassischen 
Bildung des Diehters durchaus angemessen und natiirlich war.

Durch die im wahren Wortsinne grundlegende Arbeit von 
Artigas ist nunmehr die eine Voraussetzung fiir ein kritisch-histo- 
risches, nicht langer rein intuitives Yerstandnis Góngoras geschaffen,
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es fehlt die andere: eine yollstandige und kritische Ausgabe soiner 
Dichtungen. Wir mochten annehmen, dat! die spanische Akademie, 
auf dereń Kosten auoh dieses Werk erschienen ist, seinen bald 
sich jahrenden 300. Todestag nieht yerstreichen lafit, ohne 
einem Dichter jene Dankesschuld abzutragen, auf den sie sieli 
schon in ihrem Wahlspruch — «Limpia, fija y da esplendor» — 
beruft. Gehort doch das Wort «esplendor» zu den zahlreichen, 
einst gescholtenen, heute selbstverstandlichen Neubildungen, die 
durch ihn eingebiirgert wurden, wie denn lieiner der spanischen 
Sprache diesen Glanz in hoherem MaCe yerliehen bat ais Don 
Luis de Góngora y Argote.

Frankfurt a. M. H. P e tr icon i.

V ictok Manoel Michaelis , Diccionario mercantil espanol-alemdn.
Deutseher Auslandsverlag. Walter Bangert, Hamburg 1920.
In der Reihe der bei Bangert ersehienenen Kaufmannsworter- 

biieher bedeutet das vorliegende Buch eine notwendige Erganzung. 
Es ist ais Gegenstiick zum deutsch-spanischen Wórterbuch der 
Warenkunde gedacht und bietet einen unentbehrlichen Behelf 
fur Korrespondenten und Kaufleute, denn es fiillt in bezug auf die 
Handelsterminologie grofie Liicken aus, die in den bisher vor- 
handenen spanisch-deutschen VV'i)rterbiichein bestanden haben. 
Abor nicht nur ftir den Geschaftsmann, sondern auch fiir jeden, 
der sich mit modernor spanischer Literatur befaflt, wird das Bucli 
eine gute Hilfe sein, da es manehe Ausdriicke enthalt, die nicht 
allein im Handel, sondern auch im tagliehen l.ebon eine Rolle 
spielen konnen und nach denen rnan besonders in mehr veralteten 
Worterbuchern vergeblich suchen wiirde.

Wian. Susanne C zech -R ech ten see .

A dolf  Zaukek . Romanische Sprachwissenschafl. II. Teil. Wort- 
lehre und Syntax. 4. verb. Auflage. Berlin und Leipzig, 
Walter de Gruyter u. Co., Sammlung Goschen, 1926. In 8° 
130 S.
Die Neuauflage ist ein Beweis, wie lebhaftem Bediirfnis dieser 

geschickt entworfene Leitfaden entspricht. In gedrangter Form 
dem didaktischen Zwecke entsprechend, werden in diesem Teile 
die Ergebnisse der Wortlehre und der Śyntax gegeben. Die Be- 
deutungslehre (§ 1 — 13) ist auf Grund von Wundts Sprachpsycho- 
logie ganzlich umgearbeitet. Im Weiteren (§ 14 — 94) sind manehe 
Abschnitte gestrichen, andere gekiirzt, durch den Druck oder 
durch Umarbeitung klarer gefaBt. Die Erganzungen sind nicht 
sehr zahlreich (§ 34, 37, 39, 55, 83). Das Bestreben ist vorherrschend, 
nur sichere Regeln und Boispiele zu geben, einzelsprachliche Er- 
scheinungen zu beseitigen. Die Syntax zcigt eine geringere Um
arbeitung. Die Literatur verzeiehnet nur die letzten, unveralteten 
Handbiicher.

Budapeszt. Ludw ig K arl.
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