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(selbständige Monographien werden mit ° gekennzeichnet)

I. Herausgeberscha ten (Herausgeber,Mitherausgeber,
Beiratsmitglied)
1. Zeitschri ten undReihen
Abhandlungen zur Sprache und Literatur, Bonn: Hillen, 1, 1986–183, 2011.
Analecta Romanica, 1993–2002, Heft 56–71 (Mithrsg.).
Italienisch. Zeitschri t für italienische Sprache und Literatur (heute Zeitschrift des DIV),

im Beirat seit 1983.
Italienische Studien. Jahreszeitschri t, Wien: Ital. Kulturinstitut (Mithrsg. 1996–2000).
Klassische Moderne, Würzburg: Ergon (Mithrsg.), Bd. 1–22 (2004–2014).
Mittellateinisches Jahrbuch. Internationale Zeitschri t fürMediävistik undHumanismusfor-

schung, Stuttgart: Hiersemann (Mithrsg. 1992–2015).
Romanische Forschungen. Vierteljahrsschri t für romanische Sprachen und Literaturen,

Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, hrsg. gem. mit Harro Stammerjohann
(1993–2003).

Studien zur Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, Heidelberg: Synchron,
2002f., 1f. (Mithrsg).

2. Einführungen, Sammelbändeund Festschri ten
Einführung in die französische Literaturwissenscha t, Stuttgart: Metzler, hrsg. von Jür-

gen Grimm, Christoph Miething, Frank-Rutger Hausmann, 1976 (Sammlung
Metzler Realien, 148), ⁴1997, XIX, 203 S.

Helmut Siepmann/Frank-Rutger Hausmann (Hrsg.), Vom Rolandslied zum Namen
der Rose. Meisterwerke der Weltliteratur I, Ringvorlesung der Philosophischen Fa-
kultät der RWTH Aachen im WS 1986/87, Bonn 1987 (= Abhandlungen zur Spra-
che und Literatur 7), darin Hausmann: „Rabelais – Gargantua und Pantagruel“,
1–14.

Michael Rössner/Frank-Rutger Hausmann (Hrsg.), Theatralisierung der Wirklichkeit
und Wirklichkeit des Theaters. Akten des 3. Pirandello-Kolloquiums in Wien vom
29–31. Mai 1986, Bonn 1988 (= ASL, 14), darin: „Alberto Moravias ‚Gli Indifferen-
ti‘: ‚Cinque personaggi in cerca d’autore‘. Überlegungen zu Moravias Pirandello-
Rezeption“, 122–138.
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Helmut Siepmann/Frank�Rutger Hausmann (Hrsg.), Von Augustinus bis Heinrich
Mann. Meisterwerke der Weltliteratur Bd. II, Ringvorlesung der Phil. Fakultät der
RWTH Aachen im WS 1987/88, Bonn 1989 (= ASL, 16), darin: „Alessandro Man-
zoni: „‚Die Verlobten‘ (1840), ein ‚christlicher Roman‘ des 19. Jahrhunderts“,
39–56.

H. H. Christmann/F.R. Hausmann/M. Briegel (Hrsg.),Deutsche und österreichische Ro-
manisten als Verfolgte des Naziregimes 1933–1945, Tübingen: Stauffenburg, 1989 (Ro-
manica et comparatistica, 10), VIII, 333 S., darin „Nationalsozialistische Hoch-
schulpolitik und ihre Auswirkungen auf die deutsche Romanistik von 1933 bis
1945“, 9–54.

H. Kaspar Spinner/Frank-Rutger Hausmann (Hrsg.), Gespielte Welt von Aristopha-
nes bis Pirandello. Meisterwerke der Weltliteratur Bd. IV, Bonn: Hillen, 1989 (= ASL,
24), 222 S., darin „Molières ‚Le Misanthrope» (Der Menschenfeind): Charakter-,
Salon- oder Gesellschaftskomödie?“, 115–129.

Michael Rössner/Frank-Rutger Hausmann (Hrsg.), Pirandello und die europäische Er-
zählliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts. Akten des 4. Pirandello-Kolloquiums in
Aachen vom 7. bis 9. Oktober 1988, Bonn: Hillen, 1990 (= ASL 30), 200 S.

Frank-Rutger Hausmann/Ludwig Jäger/Bernd Witte (Hrsg.), Literatur in der Gesell-
scha t. Festschri t für Theo Buck zum 60. Geburtstag, Tübingen: Gunter Narr, 1990,
369 S.

Volker Kapp/Frank-Rutger Hausmann (Hrsg.), Nürnberg und Italien. Begegnungen,
Ein lüsse und Ideen, Tübingen: Stauffenburg Verlag 1991 (= ERDA; 6), 239 S.

„Diversité, c’est ma devise.“ Studien zur französischen Literatur des 17. Jahrhunderts. Fest-
schrift für Jürgen Grimm zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Frank-Rutger Haus-
mann, Christoph Miethung und Margarete Zimmermann, Paris-Seattle-Tübingen:
Papers on French Seventeenth Century Literature, 1994 (= Biblio 17, 86), 562 S.;
darin „Pierre Marteau ou Pierre de Marteau, Imprimeur imaginaire à l’époque
de Louis XIV“, 229–244.

Clausdirk Pollner/Helmut Rohlfing/Frank-Rutger Hausmann (Hrsg.), Bright is the
ring of words. Festschri t für Horst Weinstock zum 65. Geburtstag, Bonn: Romanisti-
scher Verlag 1996, 372 S. (ASL 85).

„Italien in Germanien“. Deutsche Italien-Rezeption von 1750–1850. Akten des Symposi-
ums der Stiftung Weimarer Klassik Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Schiller
Museum, 24.–26. März 1994, hrsg. von Frank-Rutger Hausmann in Zusammen-
arbeit mit Michael Knoche und Harro Stammerjohann, Tübingen: G. Narr 1996,
466 S.

Die Rolle der Geisteswissenscha ten im Dritten Reich 1933–1945. Hrsg. von Frank-Rutger
Hausmann unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner, München: R. Olden-
bourg Verlag 2002 (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 53), XXV,
372 S., darin „Einführung“, VII-XXV.

Esprit civique und Engagement. Festschrift für Henning Krauß zum 60. Geburtstag.
Hrsg. von Hanspeter Plocher, Till R. Kuhnle und Bernadette Malinowski un-
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ter Mitwirkung von Frank-Rutger Hausmann, Tübingen: Stauffenburg Verlag,
2003, 743 S., darin „Vorwort“, 9–11.

3. Textausgaben
Französische Poetiken. Hrsg. von Frank-Rutger Hausmann, Elisabeth Gräfin Mandels-

loh und Hans Staub, 2 Bde., Stuttgart: Reclam, 1975–78.
Joachim Du Bellay,Die Ruinen Roms – Les Antiquitez de Rome. Übertragen von Helmut

Knufmann. Mit einem Vorwort von Frank-Rutger Hausmann, Freiburg i. Br.
1981 (= Schriften der Universitäts-Bibliothek Freiburg i. Br., hrsg. von Wolfgang
Kehr, Nr. 3).

° Die Gedichte aus Dantes „De vulgari eloquentia“. Eine Anthologie provenzalischer, franzö-
sischer und italienischer Gedichte des Mittelalters, ausgewählt, übersetzt und einge-
leitet (= Klass. Texte des Romanischen Mittelalters in zweisprachigen Ausgaben
Bd. 27), München: W. Fink Verlag 1986, 579 S.

Honoré de Balzac, TolldrastischeGeschichten. Aus dem Französischen übertragen von
Walter Widmer. Mit den 425 Illustrationen von Gustave Doré in der Ausgabe von
1855 sowie Anmerkungen und einem Nachwort von Frank-Rutger Hausmann,
München: Winkler, 1990, 921 S. [S. 825–904].

° François Villon, Das Kleine und das Große Testament. Französisch/Deutsch. Heraus-
gegeben, übersetzt und kommentiert von Frank-Rutger Hausmann, Stuttgart:
Reclam UB 8518, 1988, 335 S.; 2. Aufl. 2011; Ausg. mit freundlicher Genehmigung
des Reclam Verlages. Mit 48 Original-Offsetlithographien von Dr. Eberhard
Frank, Memmingen: Edition Curt Vise, 1994.

Karl Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht. Mit einer Vor-
bemerkung von Reinhart Koselleck und einer Nachbemerkung von Ada Löwith.
Neu hrsg. von Frank-Rutger Hausmann, Stuttgart-Weimar: Verlag J. B. Metzler,
2007, 224 S.

II. Literaturgeschichte

1. Französisch
„Zum Verhältnis von Dichtung und Geschichtsschreibung in der französischen

Klassik“, Saeculum XXVII, 1976, 36–49 (Antrittsvorlesung).
„Montesquieu und die Musen. Zum Verhältnis von ‚Sciences‘ und ‚Belles Lettres‘ im

18. Jahrhundert“, GRM XXVI, 1976, 427–439 (Vortrag im Habil.-Kolloquium).
„Rabelais und ... kein Ende. Ein Forschungsbericht“, RZLG 2, 1978, 326–349.
„Chateaubriand, Napoleon und das Ende der Klassik“, Bildung und Ausbildung in der

Romania Bd. I, Literaturgeschichte und Texttheorie, hrsg. von R. Kloepfer u. a.,
München: Fink, 1979, 122–136 (Romanisten-Tag Gießen).

° François Rabelais, Stuttgart: Metzler 1979 (Sammlung Metzler, 176), 156 S.
„Rabelais und das Aufkommen des Absolutismus. Religion, Staat und Hauswesen

in den fünf Büchern ‚Gargantua et Pantagruel‘“, in: P. Brockmeier/H. H. Wetzel
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(Hrsg.), Französische Literatur in Einzeldarstellungen, Bd. 1: Von Rabelais bis Dide-
rot, Stuttgart: Metzler, 1981, 13–75.

„Novellenerzählen? – Eine neue These zur Genese und Struktur der französischen
Renaissancenovelle“, ZrP 98, 1982, 394–406.

„‚Trois Contes‘ – drei Epochen, drei Gattungen, drei Stile – oder Gustave Flaubert
und die ‚Trinität‘“, In Memoriam Erich Köhler. Romanistische Zeitschrift für Lite-
raturgeschichte. Heidelberg 1984, 163–176.

„Melancholie und Misanthropie im 17. und 18. Jahrhundert – Molière und Rousseau“,
Hans-Joachim Lope (Hrsg.), Aufsätze zur Literaturgeschichte in Frankreich, Belgien
und Spanien, Frankfurt a. M.-Bern-New York: Peter Lang, 1985 (Studien und Do-
kumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen, Bd. 16), 29–58.

« Comment doit-on lire l’épisode de “L’Isle des Papefigues” (Quart Livre, 45–47)? »,
Rabelais en son demi-millénaire. Actes du colloque international de Tours (24–29
Septembre 1984) publiés par Jean Céard et Jean-Claude Margolin, Genève: Droz,
1988 (= Études Rabelaisiennes, XXI), 129–139.

„Oppositionelle Literatur zur Zeit der Französischen Revolution“, Henning Krauss
(Hrsg.), Literatur der Französischen Revolution, Stuttgart: Metzler 1988, 192–209 u.
286–289.

„Vorzeichen und Vorbedeutung in Stendhals Romanen“, Literaturwissenscha tliches
Jahrbuch der Görresgesellscha t, N.F.29, 1988, 43–62.

„David Léon Cahun (1841–1900) und das elsässische Judentum im 19. Jahrhundert“,
Hans Otto Horch (Hrsg.), Judentum, Antisemitismus und europäische Kultur, Tübin-
gen: Francke, 1988 (= Francke Monographien), 187–206.

„Jean Bodin“, „Julien Offray de la Mettrie“, „Montesquieu“, Bernd Lutz (Hrsg.),Metz-
ler Philosophen Lexikon, Stuttgart 1988, 114–115; 439–440; 548–550.

„Die Villon-Übersetzungen in deutscher Sprache – Fünf Thesen zum Übersetzen
mittelalterlicher Lyrik“, LitteraeMedii Ævi. Festschrift für Johanne Autenrieth zu
ihrem 65. Geburtstag, hrsg. von Michael Borgolte und Herrad Spilling, Sigma-
ringen: Thorbecke, 1988, 363–392.

„Juden und Judentum in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts“, Horst
Denkler/Hans Otto Horch (Hrsg.), Conditio Judaica II, Tübingen: Francke, 1989,
34–53.

„Die Literatur der Renaissance“, Französische Literaturgeschichte, hrsg. von Jürgen
Grimm, Stuttgart: Metzler 1989, 100–135; ²1991; ³1994.

„Seufzer, Tränen und Erbleichen – nicht-verbale Aspekte der Liebessprache in der
französischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts“, Volker Kapp (Hrsg.), Die
Sprache der Zeichen und Bilder. Rhetorik und nonverbale Kommunikation in der frü-
hen Neuzeit, Marburg: Hitzeroth, 1990 (= Ars Rhetorica, hrsg. v. V. Kapp, Bd. 1),
102–117; franz. Travaux de littérature o ferts en hommage à Noémie Hepp publiés par
l’adirel, Paris: Les Belles Lettres 1990, III, 1990, 407–416.

„La Renaissance dans Les contes drolatiques de Balzac“, La Littérature et ses avatars.
Discrédits, déformations et réhabilitations dans l’histoire de la littérature. Actes des
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cinquièmes journées rémoises 23–27 novembre 1989 organisées par le Centre de
Recherche sur la littérature du Moyen Âge et de la Renaissance de l’Université de
Reims sous la direction de Yvonne Bellenger, Paris: Klincksieck, 1991, 289–298.

„Rabelais’ Gargantua et Pantagruel als Quelle mittelalterlicher Fest- und Spieltraditi-
on“, Detlef Altenburg/Jörg Jarnut u. Hans-Hugo Steinhoff (Hrsg.), Feste und Fei-
ern imMittelalter. Paderborner Symposion des Mediävistenverbandes, Sigmarin-
gen: Thorbecke 1991, 335–348.

François Rabelais, Gargantua. Übersetzt und kommentiert von Wolf Steinsieck.
Nachwort von Frank-Rutger Hausmann, Stuttgart: RUB 8764, 1992 (Nachwort
237–272; Reime 8, 50–52, 170–173, 180–183); ²2013.

„Nachwort“ zu Hugo Friedrich, Montaigne, Tübingen u. Basel: Francke, ³1993, 379–
393.

„Französische Renaissance-Rhetorik. Das Wechselspiel von praktischer Redekunst
und poetologischer Reflexion“, Heinrich F. Plett, Renaissance-Rhetorik. Renais-
sance Rhetoric, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1993, 59–71.

„Im Banne des volkstümlichen Erzählens – Diderots Jacques le Fataliste und Rabelais’
Gargantua et Pantagruel“, Narrations brèves. Mélanges de littérature ancienne o ferts
à Krystyna Kasprzyk. Études réunies et publiées par Piotr Salwa, Genève: Droz,
1993 (= Publications de l’Institut de Philologie Romane Université de Varsovie),
259–272.

„Italia in Gallia – Französische literarische Übersetzungen aus dem Italienischen im
Zeitalter der Renaissance“, Giuliano Staccioli/Irmgard Osols-Wehden (Hrsg.),
Come l’uom s’etterna: Beiträge zur Literatur-, Sprach- und Kunstgeschichte Italiens und
der Romania; Festschri t für Erich Loos zum 80. Geburtstag, im Auftr. der Berliner
Renaissance-Gesellschaft hrsg., Berlin: Berlin Verl. Arno Spitz, 1994, 89–117.

„‚Ohn Minerve erlaubnus und mit darzu ungemachenem und ungebachenem Inge-
nio und genio‘ oder über die Unmöglichkeit, ältere französische Texte zu überset-
zen“, Willy Hirdt (Hrsg.), Probleme und Perspektiven des deutsch-französischen Litera-
turaustauschs, Tübingen: Stauffenburg, 1994 (= Romanica et Comparatistica, 22),
95–112.

„Largesse et fausse noblesse dans les deux Testaments de François Villon“, Or, mon-
naie, échange dans la culture de la Renaissance. Actes du 9 Colloque International
de l’Association Renaissance, Humanisme, Réforme Lyon 1991. Textes réunis
et présentés par André Tournon et G.-A. Pérouse, Saint-Etienne: Publications de
l’Univers. de Saint-Etienne, 1994, 129–143.

„‚Car en amours mourut martir‘. François Villons Kleines Testament und seine ver-
schiedenen Interpretationsmöglichkeiten“, Wolf-Dieter Stempel (Hrsg.), Musi-
que naturele. Interpretationen zur französischen Lyrik des Spätmittelalters, München:
W. Fink, 1995 (Romanistisches Kolloquium, 7), 419–458.

„Differente Lachkulturen? – Rabelais und Fischart“, Thorsten Unger, Brigitte Schul-
ze und Horst Turk (Hrsg.), Fremde Komik und ihre Übersetzung, Tübingen: Gunter
Narr, 1995, 31–45.
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„‚Pictura in poesi‘ – gemalte Porträts in der französischen und italienischen Lite-
ratur des 17. und 18. Jahrhunderts“, Wilhelm Graeber, Dieter Steland und Wil-
fried Floeck (Hrsg.), Romanistik als vergleichende Literaturwissenscha t. Festschrift
für Jürgen von Stackelberg, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1996, 97–115; franz. La
littérature et les arts. Recherches & Travaux 52, 1997, Grenoble 1997, 33–47.

„Der Gedanke der ‚Correspondance‘ in André Bretons RomanNadja“, Text und Tradi-
tion. Gedenkschrift Eberhard Leube. Hrsg. v. Klaus Ley, Ludwig Schrader u. Win-
fried Wehle, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1996, 121–145.

° Französisches Mittelalter, Stuttgart-Weimar: Metzler, 1996, 306 S. (Lehrbuch Roma-
nistik).

° Französische Renaissance, Stuttgart-Weimar: Metzler 1997, 245 S. (Lehrbuch Roma-
nistik).

„Blancheflor und die ‚Drei Blutstropfen im Schnee‘ – Erneute Lektüre einer bekann-
ten Episode in Chrétiens Perceval ou le conte duGraal“, Literatur: Geschichte und Ver-
stehen. Festschrift für Ulrich Mölk zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Hinrich Hud-
de u. Udo Schöning in Verbindung mit Friedrich Wolfzettel. Heidelberg: Winter
1997 (Studia Romanica, 87), 265–276.

„Translatio militiae sive retranslatio – Chrétien de Troyes’ ‚Cligés‘ im Lichte eines
altbekannten Topos“, Kunst und Kommunikation. Betrachtungen zumMedium Spra-
che. Festschrift zum 60. Geburtstag von Richard Baum. Hrsg. von Maria Lieber
und Willi Hirdt, Tübingen: Stauffenburg, 1997, 417–426.

„Zwischen Panegyricus und Poetik: Französische Übersetzervorreden des 16. und
frühen 17. Jahrhunderts“, Über Texte. Festschrift für Karl-Ludwig Selig. Hrsg.
von Peter-Eckhard Knabe und Johannes Thiele, Tübingen: Stauffenburg, 1997
(Schnittpunkte, 1), 113–124.

„Michel de Montaigne, Erich Auerbachs ‚Mimesis‘ und Erich Auerbachs literatur-
wissenschaftliche Methode“, Wahrnehmen Lesen Deuten. Erich Auerbachs Lektüre
derModerne. Hrsg. von Walter Busch und Gerhart Pickerodt unter Mitarbeit von
Markus Bauer und Andreas Jung, Frankfurt a. M.: Klostermann, 1998 (Analecta
Romanica, 58), 224–237.

„Humanismus. Frankreich“, Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hrsg. von Gert Ue-
ding, Bd. 4: Hu-K, Tübingen: Niemeyer, 1998, col. 12–20.

„Im Wald von Fontainebleau – Sehnsuchtsort oder Metapher des Erzählens?“, Sehn-
suchtsorte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Titus Heydenreich. Hrsg. von Tho-
mas Bremer u. Jochen Heymann, Tübingen: Stauffenburg, 1999, 153–159.

„Villon und Rabelais – mittelalterliche und neuzeitliche Schreibmodelle der Selbst-
darstellung“, in: Dieter Ingenschay/Helmut Pfeiffer (Hrsg.), Werk und Diskurs.
Karlheinz Stierle zum 60. Geburtstag, München: W. Fink 1999, 73–86.

„Mélancolie et monarchie absolue“, Littérature et politique. France/Allemagne, Recher-
ches & Travaux 56, UFR Lettres classiques et modernes 1999, 185–196.

„Karl Heinz Bremer et Henry de Montherlant“, lendemains 100, 2000, 97–121.
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„Les philosophes des Lumières et la Révolution française“, La France et son histoire
(Sommerkurs 2000), hrsg. Frankreich-Zentrum Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg 4.–8. September 2000 (ersch. 2002), 103–121.

„Scholastisch-tote und humanistisch-lebendige Ordnungssysteme in François Ra-
belais’ Romanzyklus Gargantua et Pantagruel“, Waltraud Wiethölter, Frauke
Berndt, Stephan Kammer (Hrsg.), Vom Weltbuch zum World Wide Web – Enzy-
klopädische Literaturen, Heidelberg: Winter, 2005 (Neues Forum für Allgemeine
und Vergleichende Literaturwissenschaft, 21), 89–104.

„Martin Heidegger, Hugo Friedrich und Stéphane Mallarmé“, RZLG 30, 2006, 377–
394.

° L.-F. Céline et Karl Epting. Édition établie par Frank-Rutger Hausmann et Arina Is-
tratova, Bruxelles: Le Bulletin célinien, 2008, 143 S.

„Johann Littells Holocaustroman Les bienveillantes im ‚Reading Room‘“, RZLG 32,
2008, 447–465.

„Der Dichter und Schriftsteller Georg Schneider als Valéry-Übersetzer“, lendemains
133, 2009, 85–93 (Nerlich FS).

„Französisch-deutsche und deutsch-französische Gedichtanthologien (1943–1945)
und ihre Rezeption in Frankreich und Deutschland. Mit einem Anhang un-
gedruckter Briefe“, Roswitha Böhm/Stephanie Bung/Andrea Grewe (Hrsg.),
Observatoire de l’extrême contemporain. Studien zur französischsprachigen Gegenwarts-
literatur, Tübingen: Gunter Narr, 2009 (edition lendemains, 12), 191–212.

“French-German and German-French Poetry Anthologies 1943–1945”, in: Christo-
pher Rundle/Kate Sturge (ed.), Translation under Fascism, Houndsmills, Basings-
toke: Palsgrave Macmillan, 2010, 201–214.

„Die zweisprachige Anthologie de la poésie allemande des origines à nos jours (1943)
und ihre Rezeption in Deutschland und Frankreich“, Bernard Banoun, Michaela
Enderle-Restori, Sylvie Le Moël (éd.), Migration, exil et traduction. Migration, Exil
und Übersetzung. Espaces francophone et germanophone XVIII -XX siècles, Tours:
Presses Universitaires François-Rabelais, 2011, 197–219.

„Wiedergelesen: Hugo Friedrich, Montaigne“, Scientia Poetica. Jb. für Geschichte der Li-
teratur und der Wissenscha ten 18, 2014, 294–304.

2. Italienisch undNeulatein
„Untersuchungen zum neulateinischen Epigramm Italiens im Quattrocento“, Hu-

manistica Lovaniensia XXI, 1972, 1–35.
„Das Thema der häßlichen Alten in der neulateinischen Lyrik Italiens und seine

volkssprachlichen und klassisch-lateinischen Quellen“, Sprachen der Lyrik. Fest-
schrift für Hugo Friedrich zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. M. 1975, 264–286.

„Martial in Italien“, Studi Medievali XVII, 1, 1976, 173–218.
„Selektive Edition. Die Edition der Werke italienischer Humanisten als interdiszi-

plinäre und selektive Forschungsaufgabe – zugleich ein Plädoyer für die Begrün-
dung eines Faches ‚Neulateinische Philologie‘“, LiLi 5, 1975, Heft 19/20, 160–169.
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„Individualschriften und ihre Bedeutung für die Erforschung des italienischen Hu-
manismus“, Scriptorium XXXI, 1976, 267–277.

„Doppelung und Spaltung in Luigi Pirandellos Roman ‚Il fu Mattia Pascal‘“, Italieni-
sche Studien 2, 1979, 67–90.

„Kreis, Zyklus und Dreizahl als Strukturelemente von Giovanni Vergas Roman ‚I Ma-
lavoglia‘“, Italienisch 4, 1980, 2–18.

„‚Auf zwei Jahrhunderten reitend‘ – Ippolito Nievos ‚Le confessioni di un Italiano‘,
Lebensbeichte eines venezianischen Italieners am Vorabend der nationalen Ei-
nigung“, Italienisch 6, 1981, 2–21.

„Jacopo Ortis, Teresa T*** und die Melancholie. Themen und Strukturen der Ultime
lettere di Jacopo Ortis von Ugo Foscolo“, P. Wunderli u. W. Müller (Hrsg.),Roma-
nia historica et Romania hodierna, Festschrift für Olaf Deutschmann zum 70. Ge-
burtstag, 14.März 1982, Frankfurt a. M./Bern 1982 (= SRL, 15), 369–383.

„Francesco Petrarcas Briefe an Kaiser Karl IV. als ‚Kunstprosa‘“,Der Brief im Zeitalter
der Renaissance, hrsg. von Franz-Josef Worstbrock, Weinheim 1983 (= Acta huma-
niora. Dt. Forschungsgemeinschaft Mitteilung IX der Kommission für Huma-
nismusforschung), 60–80.

„Italienische Landeskunde für Italiener – der romanzo contemporaneo des 19. und
20. Jahrhunderts“, Italienisch 9, 1983, 26–41.

„Alberto Moravias Gli indi ferenti – Ende und Neubeginn des italienischen Romans
im 20. Jahrhundert“, Italienisch 15, 1986, 27–47.

„Der säkularisierte Christus im französischen und italienischen Roman des 19. Jahr-
hunderts“, Johannes Thomas (Hrsg.), Pirandello und die Naturalismus-Diskussion.
Akten des II. Paderborner Pirandello-Symposiums, Paderborn, Schöningh, 1986
(= Schriften der Univ.-Gesamthochschule Paderborn, Reihe Sprach- und Litera-
turwissenschaft, 6), 41–53.

„Datierte Quattrocento-Handschriften lateinischer Dichter (Tibull, Catull, Properz,
Ovid-Epistula Sapphus ad Phaonem, Martial, Carmina Priapea) und ihre Bedeu-
tung für die Erforschung des italienischen Humanismus“, Kontinuität und Wan-
del. Lateinische Poesie von Naevius bis Baudelaire. Franco Munari zum 65. Geburts-
tag. Hrsg. von Ulrich Justus Stache, Wolfgang Maaz und Fritz Wagner, Hildes-
heim: Olms, 1986, 598–632.
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