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THE BRIDAL PARTY ON THE HAR-
DANGER-FJORD BY ANDREAS MUNCH-
Translated hy S. B. Anderson, of the University 

of Wisconsin. 

Note: The Hardanger-Fjord is one 
of the most beautiful and romantic fjords 
on the west coast of Norway situated 
between Bergen and Stavanger. The fol
lowing Poem was written by the Nor
wegian Poet Andreas Munch and music 
for it was composed by the Norwegian 

composer Halfdan Kjerulf. Both the Poem 
and the music have attracted much at
tention both on account of their intrin
sic merit and on account of the promi
nence into which they have been brought 
by circumstances. The words were ori
ginally, as indicated in the last verse, 
written in honour of a Painting entitled 
„A Bridal Party on the Hardanger-Fjord". 
by Norway's greatest genre artist, Adolf 
Tidemand. The music was subsequently 
written by the distinguished composer 
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Kjerulf, and at the World-Exhibition in 
Paris in 1867 the Swedish student- sin
gers from Up sala won the first prize by 
singing this song. Since 1868 no other 
song has been as popular as this in the 
Scandinavian countries and it has also 
been sung, again and again, in Germany, 
Eussia, the United states, in England, 
in short in nearly every city of any im
portance on either side of the Atlantic. 
Two vocal quartetts from Sweden are 
now producing it in the United States 
and Canada. 

The following is a literal rendering 
of this cosmopolitan song; 

1. 
There quivers a glittering summer air 
Warm o'er Hardanger-Fjords fountains, 
Where high 'gainst the heavens, so blue 

and bare, 
Are towering the mighty mountains ; 
The glacier shines bright, the hill-side 

is green, 
The people are clad in their sunday clothes 

clean : 
For look! o'er the blue billows rowing, 
The wedding-folks home are going. 

2 . 

A beautiful princess from times of old, 
With crown and with scarlet and crimson, 
Sits high on the boat-stern so fair to behold, 
Than fjord and the daylight more winsome. 
The hat of the bridegroom howhappy it flies! 
For home he is bringing his loveliest prize; 
He sees in her eyes reflected 
The hopes of his life perfected. 

3. 
Hardangers weird instruments now pour 

forth 
Strange tunes o'er the billows resounding, 
The mountains give back every gun's report, 
And echoes of joy are rebounding.. 

The maids of the bride of sport get their lot; 
The man of the feast, he has not forgot 
To serve unending potations 
And honour the bride's relations. 

4. 
And thus they row onward with music gay, 
Their way o'er the bright waters wending, 
And boat after boat makes up the array, 
The guests all in gladness contending. 
The clefts all look blue, the mountain 

tops shine, 
Sweet fragrance comes down from the 

apple and pine; 
The bells in the church-tower ringing 
Eich blessings from God are bringing. 

5. 

And just at this moment, so soon to 
depart, — 

The drops On the oars are still gleaming,— 
The artist has caught with his lowing heart 
This picture with beauties beaming. 
He shows to the world the work of his hand, 
That all may observe our glorious land, 
And learn the wonderful stories 
That add to our Norse-Fjord's glories. 

University of Wisconsin, 

Madison, Nov 1. 1877. Rasmus B. Anderson. 

UNE REMARQUE SUR LES TOURANIENS. 
(EXTRAIT D'UNE LETTRE.) 

J'ai reçu le .'ivre de M. Félix C. y Sobron 
sar les idiomes de l'Amérique du Sud. Ce sujet 
commence à attirer l'attention des savants euro
péens, et je m'en suis moi même occupée, mais pas 
assez toutefois pour avoir sur la question une ma
nière de voir bien airêtée. Il me semble qu'elle 
n'est pas sans importance; car elle peut contribuer 
à résoudre le problème de l'origine de la race 
indigène des deux Amériques nommée d'une facon 
assez peu exacte xrace rouge". Cette race, je le 
sais, est rattachée par lien des ethnologues aux 
Touraniens asiatiques; mais cette hypothèse me 
semble sujette à plus d'une difficulté. 

En général, l'étude de la race touranienne 
est fort arriérée. J'ai pu le constater quand j'ai 
commencé mes recherches sur la poésie dei nations 
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*) Mit Obigem vergleiche man Ad» Holtzmann's, eines 
der genialsten n. scharfsinnigsten Forschers Darstellung 
(German. Altertümer mit T. 0. u E. v. Tacitus Germa
nia, Leipzig. Herausg. v. A. Holder 1873. S. 93.) „Übri
gens wenn die Kelten nach meiner Ansicht nicht vor dem 
7 . Jahrhundert, vielleicht erst im 6. u. 5 . nach Deutsch
land und Gallien kamen, so muss die Frage entstehen, 
eh jene Länder nicht schon vorher bewohnt waren. He-
rodot sagt , die KeXtoi grenzen an die Kvvijóiot ( I I . 
33.) ofl. Kvvrjtíi (IV. 49.), welche die westlichsten von 
Europa seien ; diese werden auch in Avienus ora mariti
ma 201. 205. 223. erwähnt, am Anas (Gnadiaua): — dann 
die Hiberes in Spanien n. zu ihnen die Aquitani (Eest 
ihrer Sprache ist die baskische, die merkwürdig in ihrem 
B a n d e t a m e r i k a n i s c h e n ähnlich i s t : sie wohnten 
vielleicht weiter herauf.) — Die Ligures, griech. Aiyveç 
vom Rhodanus östlich durch die Alpen u. Italien. Strabo 
II. 5, 28. p. 128. sagt ausdrucklich von ihnen, ßie seien 

ein andres Volk, als die Kelten gewesen — » Holtz-
manns Text scheint hier verdorben zu sein) „ Wahrschein
lich erstreckten sie sich früher weiter nach Norden und 
Avienus ora maritima 132—137 sagt, dass sie von Kelten 
in häufigen Schlachten zurückgetriehen, sich in ihre hor-
rentis dumos (Dornsträuche) gezogen hätten etc. etc."— 

D i e E e d . 
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tîe la famille turque. On se contenu de généralités, 
souvent contraires aux faits. Ainsi, pour ne parler 
que de la Perse, on dit que les Aryens y sont 
fort supérieurs aux Touraniens. Cette assertion 
très traie à une autre époque, au temps où Fir-
dousi écrivait le Schah-nameh, histoire épique 
de la lutte des deux races, est fort loin de l'être 
maintenant. Dans mes études sur la poésie des 
Turcs de l'empire persan, qui n'ont pas encore été 
publiées, je prouverai que la supériorité politique 
et littéraire appartient à l'élément turc, qui a donné 
à l'Iran la dynastie régnante, les Khadjars. Dans 
la Poésie populaire des Turcs orientaux 
j'avais été amenée aux mêmes conclusions pour le 
Turkestan, et depuis les voyageurs américains et 
anglais ont prouvé que cette manière de voir est 
la seule soutenable. Il est essentiel dans de pa
reilles recherches de rester au dessus des préjugés 
de race et de secte, et de prendre les faits tels 
qu'ils sont. — D'ailleurs la race aryenne est bien 
plus mêlée d'éléments étrangers, — même dans 
l'Europe occidentale — qu'on ne le croit généra
lement. Dans le Mémoire intitulé Los Ligures, 
lu à l'Institut d'antiquités de Buenos-Ayres, dont 
je suis membre, j'ai montré que le „sang ligure 
coule à flots dans les veines des nations occiden
tales." Ce sont précisément les expressions döntse 
sert M. Maury, directeur des archives de France, 
quand il parle du rôle de l'élément touranien en 
Russie {La Terre et l'Homme). De fait, sous 
le règne de la dynastie normande, les Burikovitchs, 
quelle masse de Petchenègues, Torques, Polovtsi 
ă été soumise et russifiée par les grands princes 
de Eief!*) 

Firenze, 13. Décembre, 1877. Dora d'Istria. 

VORLÄUFIGE AUFGABEN 
DER VERGLEICHENDEN LITTERATUR. 

III. Der Dekaglottismus.*) 

Dekaglott nennt der (als Extra-Bei
lage auch dieser Nr. beigegebene) Pros
pectus unser Litteraturblatt, weil es, u. 
E., gerade z e h n moderne Litteraturen 
mit wahrhaft weltlitterarischen Erschei
nungen in Europa giebt. u. zw.: nebetf 
den Litteraturen der 3 grosseneuropäiseheq 
Sprachen, der deutschen, französischen 
und englischen : die italienische ( mit 
Dante u. Leopardi etc.); die spanische 
(mit Cervantes etc.) die portugiesische 
(mit Camoens) ; die niederländische (mit 
Eeinaert de Vos) ; die schwedische (mit Teg-
nér) ; die isländische (mit der Edda) und 
schliesslich diejenige, welcher unser Lit
teraturblatt ÌD allererster Linie angehört: 
die magtjarische (mit Eötvös und Petőfi.) 

Die Litteraturen der Dänen, Norweger, 
Letten, Finnen, Esten, Basken, Iren, Bre
tonén, Polen, Czechen, Wenden, Serben, 
Russen, Neugriechen, Albanesen, Rumä
nen, Türken, sowie der übrigen, kleineren 
Volksstämme Europas, sind entweder nur 
noch Volksliederlitt., oder aber, wenn 
Kunstlitteraturen.so meist jüngeren Datums' 
u. von durchwegs naturalistischer, besten 
Falls romantischer Färbung. Das magyari
sche ist vielleicht das einzige nichi-ger-
manische Litteraturgebiet unter den klei
neren Litteraturen, das mit demEoman-
ticismus bereits gründlich gebrochen u.. 
zu wahrhaftigem Classicismu s sich hinauf
geschwungen hat, allerdings in etwa 5 0 0 
jährigem langsamen Prozesse, aber auch' 
nur erst in seinen allermodernsten Er
scheinungen, mit seinem Petőfi an der 
Spitze, dem neben Goethe grössten ^ u n i 
versalsten Kunstlyriker wenigstens dieses 

*) S. I I . Das Prinzip des Polyglottismus. 307 ff., 
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Jahrhunderts.*) Das Magyarische hat 
demnach den Eomanticisrnus gründlicher 
überwunden, als selbst das Schwedische 
u. noch gründlicher, als sein nördlicher 
Nachbar, das sonst so achtunggebietende 
Polnische. — Die neugriechische Litte-
ratur steht der altgriechischen bei wei
tem nicht so nahe, nicht einmal in Spra
che, geschweige denn Geist, als das Neuis
ländische dem Altisländischen (der Edda.) 
Darum kommt dem Neuisländischen eine 
hochwichtige ästhetisch-litterarische Eolle 
zu im Litteraturverkehr Europas ; mag 
dann die politische Eolle beschaffen sein, 
wie sie will.**) Fiel doch unter den slavi-

*) Wir wollen gerne zugaben, dass dieses 
Urteil vorderhand noch paradox klingt, aber 
wir bitten zu bedenken, dass wir damit in Eu
ropa wenigstens nicht mehr allein stehen. (Vgl. 
des isländischen Shakespeare-Übersetzers Thor-
tteinssons noch weitergehende Erklärung in Nr. 
XXII.J — Petőfi's charakteristischeste und gross-
artigste Schöpfungen sind eben in den landläufi
gen Übersetzungen von jeher nicht vertreten ge
wesen und man kennt sie bis heutigen Tages noch 
nicht. Schreiber dieses hat zuerst den Versuch 
gewagt, hierhergehörige Petöfisehe Compositio-
nen in lesbarem Deutsch wiederzugeben, wie: 
Die Nacht,Der letzte Mensch, Licht, Homer u.Ossian, 
Der Wahnsinnige, u. alles Das, was er bei an
derer Gelegenheit als die metaphysische Lyrik 
dieses grossartigen Genie's zu bezeichnen ver
anlasst war; (vgl.Petőfi, Auswahl aus seiner Lyrik. 
Leipzig 1871); doch ist er bis heute mit diesem 
Versuch allein geblieben. — Was Eötvös anbe
langt, so ist auch dieser, selbt in seinem Vater
lande, noch lange nicht nach Gebühr gewürdigt. 
( Wer kennt z. B. hinlänglich das grossartige XXVI. 
Cap. des I I . T. des Karthäuser?) 

**) „Diese fernen, rührigen Isländer haben 
an Europa ihre Pflicht redlich abgetragen und 
der Welt und dem sinnenden Menschengeiste weit 
grösseren Vorschub geleistet, als . Ohne 
Island und die Auswanderung der edelsten, kühn
sten Norweger nach erstarrendem, aber freiem 
Boden würden beinahe alle nord. Altertümer un
tergegangen sein, wie uns ohne die Errungen
schaft eines ausgestorbenen Brudervolks, der 
Goten, aller wahre Zusammenhang unserer Spra
che unerkannt und rätselhaft geblieben wäre." 
— Grimm, kl. Sehr. I. 78. (1844.) 

sehen Sprachen der russischen eine sehr 
bedeutende politische Eolle anheim : aber 
diese ist gänzlich irrelevant in reinlitte-
rarischer und vergleichend-litterarhisto-
rischer Beziehung. Olassische u. wahr
haft universale Geistesschöpfungen lassen 
sich eben weder durch diplomatische, 
noch undiplomatische, weder durch blu
tige, noch unblutige Feldzüge schaffen; 
ja wir haben es vor kaum zwei bis drei Men
schenaltern erlebt, dass der bedeutendste 
Aufschwung der deutschen Litteratur u. 
ihre zweite classische Periode in die Zeit der 
tiefsten politischen Erniedrigung Deutsch
lands fiel. (Der siebenjährige Krieg hat 
daran im -Ganzen nichts geändert.) 

Dass jedoch trotz dieser Beschränkung 
auf den Dekaglottismus ein vergi. Organ, 
wie das unsrige, jede noch so kleine, oder 
für noch so Mein geltende Litteratur prin-
cipiell berücksichtigt*) versteht sich von 
selbst. Ja von vergl.-litterar. Standpunkt 
hört sogar die Wichtigkeit einer Litte
ratur auf Kosten der anderen vollständig 
auf; — sie sind alle gleich wichtig,**) ob 
sie dann europäische oder nicht-europäi
sche, ob „Oulturvölkern" odersogenn. Wil
den angehörige Geisteserzeugnisse sein 
mögen. Ja, den Sprachen u. dem Volks
liederleben gewisser europäischer kleiner 
Stämme, welche Europa's grössere Völ
ker mit einem sonst nur bei den Wilden 
exotischer Länder beobachteten Eacen-
antagonismus hassen, verspotten, oder bes
ten Falls gleichgiltig behandeln, wird das 

*) Also auch Artikeln in jeder Sprache 
Baum gibt. 

**) Die Richtigkeit dieser Behauptung hängt 
mit folgender These enge zusammen, welche 
unseres Ermessens zu den Axiomen der vergi. Lit
teratur gehört: Wer fremde Litteraturen for
dert, (selbstverständlich nur in ihren Erschei
nungen ersten Banges,) fördert eben dadurch 
auch die Litteratur seiner eigenen Nation. (Man 
sehe den Shakespeareeultus in Deutschland.) 
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vergleichende Prinzip ein dem Unterdrück
ten nur um so zuvorkommender u. hilfrei
cher, als jedem Anderen zu öffnendes Asyl 
bereithalten. [Wir meinen namentl. Juden, 
Armenier, Zigeuner," Ghizeroths u. Burins 
(in Frankreich), kleinere slavische Dialecte, 
finnische u. sonstige turanische Stämme, wie 
Lappen; auch die versprengten Fragmente 
grösserer Nationen, wie: Csángó-Magya
rén in der Moldau, und Siebenbürger 
Sachsen*) etc. etc.] In diesen, von der modi
schen, mouonationationalistisch-oberfiäch-
Jichen Litteraturgesehichtsschreibung mit 
mikromegisch - unwissenschaftlicher Ge
ringschätzung ausschliesslich den anthro
pologischen Naehbarwissenschaften, gün
stigsten Falls der sogenn. Dialektologie 
iiberlassenen, kurzum pseudomethodisch 
vernachlässigten kleinen u. winzigen Volks-
litteraturen ist oft eine ganze, grossartige 
Welt der lehrreichsten u. urältesten ethno
logisch-litterar historischen Eeminiszen-
zen u. ähnlicher Schätze verborgen.**) 

*) Der geistreiche J. Hattrick hat ihre von 
vergl.-liiterarhistor. Standpunkt überaus lehr
reichen und interessanten „Märchen" gesammelt, 
[Berlin, Springer 1856. 2. Aufl. — leider : Schäss-
burg—187?.], während die Sammlung der „Volks
lieder" in die ungeeigneten Hände eines affec-
tierten Brust-Lust-Lyrikers u. wissenschaftelnden 
Dilettanten (F. W. Sch.) gelangte, der sie ohne 
Beruf u. Verständniss redigiert hat. (Ss. Volkslie
der sind daher eigentlich als noch nicht gesammelt 
zu betrachten, wenn wir von 2—3 Perlen absehen.) 

**) Wir bemerken nur noch, dass uns so
wohl Kaiewala als Ossian überschätzt zu sein 
scheinen. Beide durften lediglich nur vorwiegend 
lomantisches Interesse befriedigen können. Welch' 
gewaltiger Unterschied zwischen dem systema
tisch allitterierenden u. doch wechselnden Starka-
dharlâgr der Edda u. dem geschwätzig-mono
tonen Parallelismus membrorum der Kaiewala. 
Letzterer erinnert uns an die auf Sehmuck,Kleidung 
n. Gerät beliebten Spirallinien, die ewig wieder
kehren u. bei „Kelten u. Germanen" wohl nur 
als ein Erbstück der sogenn. autochtonen Race 
Europas anzusehen sein dürfton. 

Der Dekaglottismus will demnach die 
Führerrolle lediglich nur im Interesse 
einer weisen Ökonomie u. Beschränkung 
übernehmen, ohne dabei die mindeste 
Auszeichnung zu prätendieren, oder über
haupt irgend einen Vorzug sich anzumas-
sen, namentlich gegenüber den europäi
schen Litteraturen von vorwiegend roman
tischer Färbung. (Ohnehin lässt sich hier 
die Grenze zwischen superiorem Eoman-
ticismus u. schwachen Anfängen des Clas-
sicismus gar schwer ziehen u.namentlieh die 
dänische, norwegische, türkische, polni
sche, czeehische, kleinrussische, ja selbst 
grossrussische Litteratur haben sicherlich 
schon einzelne Erscheinungen respectabler 
Selbstständigkeit, ja selbst classische An
klänge aufzuweisen. Man braucht bloss 
an die glänzenden Namen : Holberg, Bj. 
Björnson, Baki, Mickiewicz, Czelakowszky, 
Taras Szewczenko, Puschkin u. a. zu er
innern.) 

Und dann ist noch zu bedenken, 
dass, wenn dieser reineuropäische u. mo
derne DekaglotUsmus wirklich in irgend 
einer Eichtung als Weltbeherrscher sich 
geltend machen wollte, er wahrlich den or* 
alten riesigen asiatischen Litteraturgebietett 
gegenüber eine gar zu klägliche Eolle spie
len müsste. (Von den occidentalen bereits 
ausgestorbenen Alten, die Hellenen an der 
Spitze, ganz zu geschweigen.) Höheren ver
gleichend-litterar. Anforderungen kann also 
nicht einmal dieser unser Dekaglottis
mus genügen und zwar vornehmlich nur 
desshalb, weil er einerseits bloss modern 
u. andrerseits bloss europäisch ist ; als 
wichtigstes Werkzeug zu jenen hohen ver
gleichend-litterar. Zielen aber wird er einst
weilen wohl angesehen werden müssen.*) 

*) Auf dem Kopf unseres Blattes ist die 
zehnte Sprache, nämlich die isländische, dess
halb noch nicht vertreten, weil während des 
Winters (wegen Unmöglichkeit der Dampfschiff-
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Stets aber wird das in unserem IL 
Abschnitt erörterte Prinzip des Poly
glottismus auf eine weise u. vorsieh tige Aus
wähl sieh beschränken müssen, soll seine 
ohnehin fast bizarr scheinende Ausfüh-
rnng nicht wirklich bizarr werden. Da
bei ist namentlich die gewöhnlichste 
Klippe moderner Litteraturgeschichts -
Schreibung zu meiden, welche das rein-
litterarische Interesse dem lediglich po
litischen, nationalen und überhaupt ephe
mer-wichtigen unbedenklich zum Opfer 
bringt. Bizarr aber würde in der Tat die 
Anwendung dieses wichtigen Prinzips aus
fallen, wenn Jemand z.B. sogar die der all
gemein europäischen Sehrift sich entzie
hende russische und türkische mitberück
sichtigen wollte, (vorausgesetzt, dass die
se beiden Litteraturen sich zur notwendigen 
Selbständigkeit bereits aufgeschwungen 
hätten); oder gar die indische, chinesische, 
japanische u.s.w. Wir müssen also vorerst 
abwarten, bis auch die zuletzt genannten 
asiat. Litteraturen sich zur Annahme unse
res Alphabetes bequemen, indem dieses Al
phabet in der Litteratur das ist, was der 
Frack und die europäische Tracht über
haupt im socialen Leben. Von einem wahr
haftigen universalen Litteraturverkehr u. 
gründlicher Vergleichung wird erst dann 
die Eede sein können. Der russischen 
Schrift hat der grosse Schlözer bereits 
im vorigen Jahrhundert die Wege zur 
Transscription geebnet, ohne Erfolg. Heut
zutage aber, wo das Lepsius'sche Stau
dartalphabet sogar die ganze Erde um-
schliesst, hiesse es einen unverzeihlichen 
Krebsgang annehmen, wenn man die na
tionalen Schriften zu etwas Anderem be
nützen wollte, als etwa zu Gediehtsamm-

fart; der Verkehr Islands mit der übrigen Welt 
ausgeschlossen ist und wir die Titelaufsehriften 
grundsätzlich nur aus der Hand directer Ver
treter der betr. Nationen annehmen. 

lungen u. a. belletristischen Producten, de
ren Absatz in erster Linie för die, betr. Na
tionsglieder bestimmt ist.— Man sieht dass 
selbst innerhalb unseres bescheidenen De
kaglottismus noch mancher ungerechtfer
tigte Particularismus die vergleichende 
Wissenschaft auf Schritt u. Tritt hemmt; 
Es ist sehr bedauerlich, dass gerade Goe
thes Heimat es ist, welche der Wissen
schaft noch heutzutage ein nationales 
Costüm anlegen zu müssen glaubt und 
damit den kleineren Sprachen ein böses 
Beispiel giebt.*) 

Dass die französische Sprache im diplo
matischen Weltverkehre herrsche, findet 
man ganz in der Ordnung ; aber dass in dem 
weit wichtigeren u. die wahren Interes
sen der Menschheit viel näher angehenden 
wissenschaftlichen Verkehr selbst nur ein 
einziges Alphabet, (geschweige denn Eine 
Sprache) herrsche, das sieht die. heutige 
so überaus kleinbürgerlich u. philiströs 
gesinnte, mononationalistiseh-nervöse und 
inferiore Geistesströmung nicht ein, wel
che Europa u. leider in erster Linie das 
einst universalste Deutschland völlig ge
knebelt hält. Man bedenke doch, dass es nur 
noch vor Kurzem Eine Weltsprache auch in 
der Wissenschaft gab, deren in vieler Be
ziehung beklagenswerten Verlust, eine zeit-
gemässe Eeform endlich wenigstens eini-

*) Die vergi. Culturgesehichte kennt keine 
grössere Pendanterie u. nichts Ungerechtfertig
teres, als die Beibehaltung jeDer barbarischen, 
verzerrten Mönehsehrift, welche nicht nur das 
Auge beleidigt, sondern den Redacteuren sicher
lich Druckfehler in mindestehs dreifacher Anzahl, 
als die der Antiqua bringt. Wenn die Deutsehen 
eine Nationalschrift haben, so ist es das teilweise 
aus- Eunen gebildete Alphabet des Vulfila 
(=Wölfle ) auf dem Cod. arg., sowie die Cursiv-
schrift d«r Arezzoer Urkunden. Das wusste auch 
Dr. Sepp sehr gut, als er das ahd. Wessobrunn 
Gebet in dieser wahrhaft gotischen Schrift in 
einen Felsen bei Weissenbrunn einhauen liess. 
(Allgem. Zeitung. 1876.; Damit soll jedoch kei
neswegs die Galvanisierung einer Mumie befür
wortet weiden. 
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germassen zu ersetzen sich bestreben sollte, 
ehe wir gänzlich in primitiv-nationale 
Barbarei zurückversinken. 

Kolozsvár. Meltzl. 

SCHOPENHAUERIANA. 
IV. 

Dr. I(. Weruckke. .Mertscliinskij's Einl. zur Geometr ie . 
Aus dem l iuss . libers, u. m i t A i m . b e g l e i t e t , l iorna. 

1 8 « . 4". 8 3 . (Programm.) 

Die „Vorrede des Übersetzers" ist u. E. ein 
sehr geistreicher u. wichtiger Beitrag zur neue
ren Schopenhauer-Litteratuv, u. zwar einer, der an 
einem Ort sich findet, wo er gar nicht vermutet 
werden kann. Dor Verf. beschäftigt sich nament
lich S. 9—13 fast ausschliesslich mit Schopen
hauers anti-euklidischer Theorie; doch beruft er 
sich mit Unrecht nur auf W., während als Haupt
stelle offenbar die im G. angesehen werden 
muss.*) S. 9. heisst es u. A. : „Ks ist bedauer
lich, dass sein Urteil gerade über diesen Gegen
stand so wenig Beachtung gefunden hat, wäh
rend seine Lehre im übrigen zu einer Ausbrei
tung zu gelangen scheint, von der es zweifel
haft sein dürfte, ob man sie erfreulich nennen 
soll.'1 Wir wollen hoffen, dass unser g. Mitar
beiter u. Freund W. unsre neue Rubrik nicht 
bedauere, da wir tatsächlich Einer Meinung sind 
u. eben gegen die zweijelhafte „Ausbreitung" 
einen Damm errichten — oder vielmehr nur die 
bescheidenen Bausteine zu. einem solchen her
beischaffen möchten.) 

V. 
BERICUTIGI'KG Zl'R BIOGRAPHIE 

SCHOPENHAUERS.**) 

Ich habe auf S. 470. oben, u. 472 unten, 
meiner Biographie den Theologen (jetzigen Bi
schof von Seeland,) Dr. G. Martensen in Kopen
hagen, in die Geschichte der Schopenhauer'schen 
Preisschrift über das Fundament der Moral herein
gezogen, weil mir die Sache nach den mit Scho
penhauer vor mehr als 20 Jahren darüber ge
pflogenen Unterredungen so in der Erinnerung 
stand, als hätten wir aus zuverlässiger Quelle 
erfahren, dass Martensen sowohl hei der Stellung 

*) Wir folgen stets den Abkürzungen in F r a u e n -
s t a e d t ' s herrlichem „ r i c h o p e n n a u e r l e x i c o n * 
Leipzig 1871. I. Bd. S. I * . ! E., F., G., H., M., N., P . ,W. , 
(Auch F / s Artikel „Mathematik** hat G. ausser Acht ge 
lassen.) 

**) Vi. Gwinner , Schopenhauers Lehen. Zweite ura-
gearh u. vielf. verni. Aufl. der Schrift : A. Sch. a. per-
sönl. Umg. dargest, Mit 2 Stallst. Sch. im 21. u. 70. Le-
oensj. Leipz. Brockh, 1878. Die Besprechung dieses pracht
vollen Werkes behalten >vir uns yor. 

der Preisfrage als dem gefällten Urteil über 
Schopenhauer's Preissehrift von Einfluss gewesen 
sei. Martensen hat mich jedoch nunmehr — lei -
der zu spät, da die Beschuldigung schon in der 
ersten Auflage (18ö2j von mir erhoben war — 
versichert, dass er der Sache gänzlich fremd sei 
u. zu jener Zeit (1840) auch noch nicht Mitglied 
der Akademie gewesen, also jedenfalls nicht of-
ficiell mitgewirkt haben könne. Diese Berichti
gung nun bitte ich Ew Hochwohlgeboren in Ihre 
Zeitschrift aufnehmen zu wollen, wodurch Sie 
mich um so mehr verbinden würden, a l s e i n e 
falsche Beschuldigung dieser Art ein böses Licht 
auf meine Gewissenhaftigkeit als Biograph wer
fen muss und ich zu meiner Beruhigung aus 
dem Schreiben des Herrn Bischofs entnommen, 
dass derselbe — trotzdem dass er „seine Hütten 
auf einem ganz anderen Boden als Schopen
hauer baue," womit ér auf einen Satz meiner 
Vorrede anspielt, mir für die ihm durah mein 
Buch gewordene „Freude u. Belehrung" dank
bar ist. 
Frank/uri a. M. 7. Febr. 1878. Dr. W. Gwinner. 

VI. 
APHORISMEN IM GEISTE Sl'HOFEKHAl'ERS.*) 

(Nach dem italienischen Originalmanuscript übers.) 
7. Im April 1877 brachten die Journale 

die Notiz, dass in dem Briefkasten des öster
reichischen Städtchens Steier ein versiegelter 
Brief gefunden worden ist mit folgender Adresse: 
„An den allmächtigen Herrgott, Führer der himm
lischen Heersehaaren, Kaiser aller Kaiser, wohn
haft im Himmelreich.'' — Nach allen Regeln 
u. streng nach dem Paragraphen der Dienst
vorschrift musate der betreffende Postbeamte auf 
diesen Brief: , ,Inconnu", oder dgl. setzen..., 
Kann es eine wirksamere u. zugleich geistrei
chere Kritik der Gottesbeweise geben? (Und was. 
kein Verstand der Verständigen sieht, etc.)— 
8. Dei- alleinbegreifliehe Zweck des Lebens ist 
der Tod und der allein hegreifliche Zweck des 
Todes ist — das Leben. In diesem schönen eir-
eulus vitiosus bewegt sich ,allweise" Mutter 
Natur.—9.Das moderne Duell ist nichts Andres, 
als die künstliche Perpetuierung unseres Affek
tes. Der Duellant gleicht mithin einem Narren, 
der etwan einen Beinbm&li mit dem Aufwand 
des grössten Scharfsinnes u. überdies unter al
lerlei kindischen Ceremonien vor dem Stadium 
des Heilungsprozesses zu bewahren suchen wollte. 
—lO.Telegraphenlienien, Eisenbahnschienen und 
Telephondrähte sind die Herbstfäden derCultur. 

*) S. III. 446. j * 
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VII. 
SCHOPEXHAIJERIAÎiA CURIOSISSIMA. 

1. Als seltenes Gemisch von Falschem u. 
Schiefem u. i. f. auch Wahrem, teilen w i r aus 
dem zwar auch sonst erschrecklich lückenhaften, 
aber trotz alledem höchst verdienstvollen, j a be-
•wunderungswerten: „Dictionnaire Universel des 
Littératures" des G. Vapereau (Paris Hacbott;' 
et Cie. 18Ï7J den folg. Artikel im Wortlaut mit: 
„Schopenhauer A. — — — I l vécut alternative
ment en Allemagne et en Italie. Repoussant les 
systèmes sortis de l'école de Kant, il en ima
gina un qui a beaucoup de Tapport avec celui 
du philosophe français Maine de Biran et qui 
échappait aux negations ou aux doutes du criti-
cisme par l'affirmation de la volonté du moi et 
des vo'ontés objectives. Les ouvrages de Sch. 
nombreux et d'apparence toute technique, après 
être restés a peu prés inaperçus, ont été sig
nalés après sa mort, parle docteur Frauenstaedt, 
comme l'oeuvre non-seulement d'un penseur ori
ginal, mais d'un grand écrivain." ('Vergi, auch 
des Verf. „Dict. unív. des contemporains" in 
allen 3 Editionen.,) — S . Bizon/y's Apercus und 
Reflexionen (Pest 1871 L. Aigner 12» 63 S.) 
nennt sich ein deutsches Büchlein, das wir hier 
anführen, weil es voraussichtlich jenseits der Mar
ken Ungarns unbekannt geblieben ist. Die Apho
rismen, welche es enthält, sind, wenige Uneben-

.heiten u. affectierte Stellen abgerechnet, sehr 
gelungen zu nennen; denn sie sind durch und 
durch im Geiste Sch.'s geschrieben ; ja noch mehr: 
auf Schritt und Tritt treten nicht nur Sch.s 
Lieblingswendungen, Lieblingsausdrücke, Lieb
lingsthemata entgegen ; sondern im ganzen Büch
lein ist kein einziger Gegenstand behandelt, der 
nicht par excellence schopenhauerisch genannt 
•werden müsste. Eines allein ist nicht-schnpen-
hauerisch darin: die unglaublich taktlose Conse-
quenz, mit welcher Sch.'s Namen gänzlich todt-
geschwiegen ist. Man ersieht hieraus, dass Ro-
îitansky's u. a. nahmhafter Naturforscher Beispiel 
auch noch im 8 Decennium unseres Jahrhunderts 
ansteckend wirkt. 

S Y M M I K T A . 
MAGYARISCHE VOLKSLIEDER.*) 

XXIX. 
(Erdély i . A nép költészete, 139.) 

Mädchenleben, goldnes Leben: 
Leicht ist ihm ein Schatz gegeben! 
Doch der Knabe wie verächtlich! 
Lebt dem Spürhund gleich allnächtlich. 

Wird es Abend, eilt das Mädchen 
Zur Spinnstube zum Spinnrädchen ; 

' *) GrößBtentftila bisher noch in te ine Sprache übersetzt. 

Doch der KnaV muss stehen bleiben, 
Blinzeln nach den Fensterscheiben.... 

Abend kam und am Spinnrädchen 
Sitzen schon im Dorf die Madchen; 
Doch der Knab, zum Leid geboren, 
Is t an's Fenster angefroren. 

Angefroren an die Scheibe 
Mit den Lippen, ja hei Leibe!... 
Holt ein Licht her, zum Erbarmen! 
Taut ihm auf den Mund, dem Armen! 

HUNGARIAN FOLK-SOXGS. 

VII. 
Olyan a szemed járása . . . 

As a star that brightly gleameth, 
So thine eye with beauty beameth; 
Smiles are mingled with thy blushes, 
Rosy as Aurora's flushes. 

When thine eye around thee rovath, 
All within its reach it loveth; 
i»or less gazeth mine sincerely, 
Prizing one of all most dearly. 

London. E. D. Butler. 

CORRESPONDANCE. 
— Frankfu r t a. M. G. Unser Br. ist 28. 

Febr. mit Kreuzband abgegangen. — Verona Gr. 
C. Wir schreiben sofort Brief. — Avola D. 31. 
Correctur des Hamerling'sehen Gedichts vor u., 
Jahr geschickt. Keine Antwort f — Dorpat Vf. 
Beaten Dank. Schreiben. — 

0>PONT12THP10N D a unser gegenwärti
ges Thema: Warum ist die sogen, patriot. (Na
tionalität*- u. Kriegs-) Lyrik berechtigt u. bis zu 
welchen Grenzen ? (S. II . 315, 341, 422.) bereits 
4 Monate auf der „Tagesordnung steht, so war
ten wir höchstens nur noch den April ab, um 
es dann gänzlich zu streichen. 5 —6 Monate näm
lich dürften gerade genügen, damit eine Sendung 
bequem u. sogar mit Umwegen die Reise um die 
ganze Erde vnaehen könne. Wir erlauben uns 
die fr- Aufmerksamkeit unserer g. Mitarbeiter 
wiederholt auf diese Rubrik zu lenken u. sehen 
ihren gef. Vorschlägen, Beiträgen u.dgl.mit Ver
gnügen entgegen.(Maximum für Beiträge 1—2SpJ 

Wegen Raummange l s können unsere fl iehenden 
Abte i lungen Revue u. B ib l iographie h in for t n i e n t i n 
j e d e r >'r. v e r t r e t e n s e i n . 

Tartalom. Anderson R. The Bridal Partr on 
the Hard anger-Fjord by A. Hunfrh, truncated. 4S') 1. — 
Dora d'Istria . Une Remarque sur les Tourui ien- . (Ex
trait d'une lettre.) 492 1. — Mel tz l . VoriänÄVe Act'jaben 
der vergleichenden Litteratur. III. Der IX-iaglottisruua. 
494 1. — Schopenhaueriana. (IV. » 'emel ikc-Mertseh ins -
teij. — V. Gwinner \V. Berichtigung zur Biographie Scho
penhauers. — VI. Aphorismen im Geiste Schopenhauers. 
— VII. Schopenhaueriana curiosissima.) 501 1. — Sym-, 
mi ï ta . (Magyar. Volkslieder. XXIX, B u t l e r E. D. Hunga
rian Folksongs VII.) 503 1. — Correspondance 504 I. — 

I m p r i m e r i e de l ' U n i v e r s i t é r o y a l e à Kolozsvár , .lenn Ste in . 

© BCU Cluj



ZEITSCHRIFT FÜR VERGLEICHENDE LITTERATUR. 
POLYGLOTTES HALBMONATLICHES LITTEBATUBBLATT, MITTE UXD EKDE DES MOKATES EKSCHEIKEXD. 

ZUGLEICH OSGAN FÜR HÖHERE ÜBERSETZUNGSKUNST UND SOGENANNTE WELTLI7TERATU2.1 

Herautgeber und Eedacteure: Dr. H. von MELTZL, o. Mitglied der Petöfi-Gesellschafi 
und Dr. S. BRASSAI, o. Mitglied der ungar. Akademie. 

S T Ä N D I G E M I T A R B E I T E R . Aus dem Inlande: Sämmtliche Professoren der literarhistorischen 
Fächer an der königlichen Universität Klausenburg. Aua dem Aualande : Fünfzig nahmhafce uud 
directe Repräsentanten sämmtlicher bedeutenden Litteraturen der Welt. 

Jedes Semester erscheint vorderhand ein kleiner Band von nicht weniger als 10 u. nicht 
mehr als 15 Bogen in Post 4°, feinen Schreibpapiers und bequemsten formats. 

tÇanzjal-iriger °£reis: 6 fi. — iZM.== 15 fr. ; ^ialhjälryer : 3 fi. = 6 M>. = 7 fi. 5 0 . — 
JXlan abonniert am lequemsten vermittelst Postanweisung, welclje zu adressieren ist: 

„An die Administr. der Zeitschrift für vergi. Litteratur in Klausenburg, Hauptplatz, Tivoli." 

* 3m ţLaufe ies ^aljres eintretende Abonnenten können keinen ^.nsprucl} erheben auf 
vollständige Exemplare des flahrqangs. — %and I. und II. sind vergriffen, (épuise.) 

— Jedes Baendohen t>lld.et ein. selbstacndiges Ganzes. — 
Sie erste Nummer unseres II. Jahrgangs (1878.) wird am 15. Januar ausgegeben. 

Während der Ferienmonate, Juli u. August, erscheint unser Blatt nicht. 
Redaction : Itlansentmrg (Ungarn) Hauptplatz, T ivo l i . 

Abonnements nehmen noch an: In Klausenburg : Joh. S t e i n Museum-Buchhandlung. In Wien: F a e s y u. F r i c k k. k, Hof
buchhändler; sowie mittelbar auch alle übrigen Buchhandlungen des In- und Auslandes. 

„Es i*t ein armseliges, kleines Ideal für 
E i n e Nation zu schreiben; einem philoso
phischen Geiste ist diese Grenze durchaus 
unerträglich. Dieser kann hei einem Frag
ment (u. was ist die wichtigste Nation 
anders?) nicht stille stehen." 

SCHILLER (an Körner.) 

Dass aber diese polyglotten Bestrebun
gen nicht das Geringste zu tun haben mit 
„ Menschenbmderscha ftschwindel " (Johannes 
Scherr's Wort,) oder ähnlicher internationa
le ' vefeloy.oy.y.vyia ; das bedarf wohl keiner 
weiten Auseinandersetzung. Mit kosmopo-
litistelnden Nebeltheorien haben die Ideale 
vergleichender Litteratur gar nichts gemein. 
Die vielfachen Ziele der vergleichenden 
Litteratur sind wohl etwas solider. Is t 
es doch gerade das Sem-Nationale je
der Nation, das sie liebevoll cultivieren 
möchte und zwar auf dem engen Baum 
eines kleinen Fachblattes, wo dann jede 
Nation gezwungen ist, heilsame (oder auch 
nur schöne) Vergleiche anzustellen, welche 

ihr auf andrem Wege entgehen würden! 
Unser geheimer Wahlspruch lautet demnach 
im Gegenteil : Heilig u. unantastbar sei die 
Nationalität als Volksindividualität! . . . . 
Denn jede Menschenrace, u. wäre sie po
litisch noch so unbedeutend, i s t u. bleibt 
von vergleichend-litterar. Standpunkt im
merhin so wichtig als die grösste Nation. 
Gerade so, wie die unvollkommenste Sprache 
das kostbarste und lehrreichste vergl.-phi-
lologische Exempel zu bieten vermag; so 
verhält es sich auch mit dem geistigen Leben 
selbst der litteraturlosen Völker (wie wir 
sie nennen könnten,) deren Volksindividuali
tät wir nicht nur nicht mit missionssüch
tiger Unberufenheit antasten dürfen, son
dern die wir sogar verpflichtet s ind , l ie
bevoll zu hegen u. zu pflegen, und in mög
lichst unverfälschtem Zustande zu belassen. 
— — — Irgend eine Volkslitteratur 
hemmen, hiesse eine wichtige Spezialität 
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des Menschengeistes verwegen ausrotten 
wol len! Und ein Zeitalter, das selbst ge 
wisse Tierspecies ; wie Steinböcke und 
Auerochsen, mit sorgfältigen und strengen 
Gesetzen vor Ausrottung schützt, sollte 
doch der Ausrottung einer Menschen-

species oder was auf Eines herauskommt: 
einer Volkspoesie, wahrlich nicht für fähig 
gehalten werden können. — (Aus unserem 
Artikel : „Vorläufige Aufgaben der vergi. 
Litt.": 1 8 7 7 . II . Bd. S. 3 1 0 ff. Das 
Prinzip des Polyglottismus.) 

Die vergleichende Litteraturgeschichte ist bekanntlich noch keine fertige Wissen
schaft. Es handelt sich also vorderhand mehr nur ^Jarum, dass man ihr die Wege ebene. 

Unter Blatt verteilt den reichen Stoff auf folgende acht Rubriken : 1. Grössere Abhandlungen. 
Essais. Bücheranzeigen «. dgl. m. — 2. Kurze Revue. Szemle. (Die inländische in deutscher ; die aus
ländische in ungarischer Sprache.) — 3. Petößana (Polyglotte Rubrik.) — 4. Sehopenhaueriana. (Poly
glotte Rubrik.) — 5. Symmikta. (Meist Volkipoesien, Märchen etc. u. Poet. Ubersetzungen. Polyglotte 
Rubrik.) — 6. 'VP0NT1STHP1ON, (Objective Discussionenvergl.-Utterar.,aesthet.,u.a. offener Fragen. 
Polyglotte Rubrik.) — 7. Bibliographie. — 8. Correspondance. — 

Unsere zunächst triglotte, (dann dekaglotte | sehen etc. Beiträgen unter andern die Jolgen 
und überhaupt polyglotte ) Fachzeitschrift ist 
nicht nur ein auch in praktisch-litterarischer 
Beziehung nicht zu unterschätzender Rendez-vous -
Ort für die Männer der Litteiatur xar'eţo-/rjv aus 
aller Herren Ländern; sondern wird zugleich auch, 
entsprechend unserer geograph. etc. Lage, nach 
wie vor, in erster Linie dem ungarisch-deutschen 
Litteraturverkehre dienen. Dass wir hiebei von 
vaterländischer Seite vor Allem nur die grossen 
Classiker berücksichtigen, wie Eötvöi und Petőfi 
und das ebenso reiche wie originelle Magyar. 
Volkslied versteht sich von selbst. Überhaupt ha
ben wir für Modegrössen, gewöhnliche Personalia, 
in sonstigen europaischen Revuen beliebten poli
tisierenden oder nicbt politisierenden Schnick-
Schnack und dgl. ephemere Fama, nicht den 
geringsten Raum. 

Diese in Ungarn ganz neue Idee: dem völ
lig isolierten Zustand der magyar. Sprache u. Lit-
teratur radical abzuhelfen, die beide in Europa 
wahrlich viel besser bekannt u. studiert zu tcer-
den verdienten, hat zuerst unser Organ verwirk
licht. ("Die durchwegs „deutsche" Vierteljahrschrift, 
mit welcher die ungar. Akademie bereits im April 
1877 folgte, steht lediglich nur im Dienste des 
alltäglichen nationalen Utilitarismus, wesshalb 
ihre Tendenz der unsrigen gleich zu stellen eine 
kritiklose Unachtsamkeit der Tagespresse war j 
Wir unsrerseits betreten das Gebiet der der Pra
xis offen oder heimlich ergebenen Wissenschaften 
grundsätzlich nicht; wesshalb es wohl keiner aus
führlichen Versicherung bedarf, dass der Deutsche 
u. sonstige Europäer u. Ausländer allererst aus un
serem Journal ein treues Bild von der ungari
schen Litteratur par excellence erhalten wird. 

Auch bringen wir nach wie vor ledig
lich nur Originalartikel, bez. Inedita. Unsere 
nächsten Nummern, bez. Bände enthalten an 
ungarischen, deutschen, englischen, französi-

den: Anderson(oithe Wisconsin UniversityjTegnérs 
Fridthjofs Saga in America. — Brassai. Zur vergi. 
Geschichte der Philosophie (R. Avenarius,). —Wer-
nekke (Leipzig,). Ensayo histórico-critico del teatro 
Espanol des Dr. Espino. — Wessely J. E. (Leipzig.,) 
Zur vergi. Lyrik (Cannizzaro). — Thorsteinsson 
Steingrimurflsl&ndjPe tőfl í íslenzkum Thydhingum. 
Lindh Th. (Finnland).Dikter af Petőfi.— Podhorazky 
L. Indián költ. forditásai. — Italienische Pe-
töfiana von G. Cassone, T. Cannizzaro, G. Frac-
caroli, G. Biadego, De Spuches Prinz von Ga
laţi ii. A. — Spanische Petôfiaua von Don Ramon 
Leon Mainez. (CadizJ — Meltzl. Petőn" s Leben und 
Werke. (Krit-authent. Darstellung, zumeist nach 
bisher unbenutzten Quell en.J— M. Des Freiherrn 
v. Eötvös „Karthäuser" als metaphysischer Roman 
u. seine Bedeutung für die europ. Romanlitte-
ratur. — Von F. Amici (Genf.; französische 
Petőfiana. — Von Karl Ziegler (Carlopago) ei
nige der schönsten Hymnen etc, aus seinem 
handschriftlichen Nachlass. — Wessely /. E. 
Kritische Bemerkungen zur deutschen Uberset-
znngskunst; im Hinblick auf Horaz. (Nebst 12 
seiner Oden in neuen Verdeutschungen.) — M. 
Volkslieder der transilvanischen Zigeuner. Ine
dita, nebst Übersetzungen. — K. Zwei unge
druckte Briefe von Anastasius Grün. — May et 
(Japan). Japanisches. — Buller (London). Hun
garian Folksongs. — Kaisnher L. (LondouJ. Ein 
Traum. Aus Piers Plnuzhnian's Visionen etc. 
— K. Warum ist Scheffels Ekkehard der beste 
histor. Român der Neuzeit? (Kapitel einer Univer
sitätsvorlesung über den Ekkehard.,)—Graf Cipolla 
(Verona.) Diari di Marino Sanudo. — De Beer (Am
sterdam.) Nederlandsche Bijdrage. — Von Dora 
d'Istria, (FürstinKoltzoff-M.) (Italien,), WJh. Schott 
(BerlinJ u. A.Bücheranzeigen, e t c . — T h . Marzials 
(London). Englische Übersetzungen. — S t r o n g A. 
(Melbourne). Malayo-Polynesische Beiträge. — 
Minckwilz J. Prinzipien der Übersetzungsknast.— 
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