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filä. Dieck, Dr., Oberlehrer. Schulpfoita.

TSL Dicderichs, Dr., Oberlehrer. Halb«r*t«dt.

71. Dinter, Dr., l*rofe»»or. Grimma.

12, Drofte, Gymnasiallehrer. Detmold.

liL V. Buhn, Dr., Professor. Heidelberg.

74. Kberhard, Dr., Überlolirer. Magdeburg.

Ii. Eckstein, Dr., Profe»»or. Leipzig.

HL Eggers, Dr., Oberlehrer. Norden.

77. Ehling, Dr., Qynjnaaiallebrer. Celle.

78. Elster, Dr. Leipzig.

Erdmann, Dr., Oberlehrer. KCnigiberg.

SU. Euler, Dr., Professor, Dirigent der Tuntlehrer-

Bildung»ani>talt. Berlin.

äl. V. Fischer-Benzon, Dr., Oberlehrer. KieL

&2. Fischer, Dr., Gjainociallehrer. Berlio,

Sü, Fischer, Dr., Realgymn.- Direktor. Bernbnrg.

61. F lasch, Dr., Professor. Erlangen.

TrrhuftdlnngBD der JL PKÜologoaTcnamiiüiiilg

I

afi. Flehbe, Dr., Oberlehrer Flensburg.

8fi. Fleischer, Dr., Professor. Leipzig

hl. FOrstemann, Cand. prob. Magdeburg.

&ä. Fr&sdorf, Realgymn.-Lehrar. Deai^au.

89. Franke, Dr., Gymnasiallehrer. Schlousingen.

SUL Franke, Dr., Geb. Regieruugsrat. Dei4au.

SL Franke, Dr., Oberlehrer. Dessau.

Ü2. Franke, Oberlehrer. Xerbut.

93. Frenckel, Rechtsauwalt. Dessau.

511. Fr icke, Dr., Lehrer an der hOh. Töchter-

Echule. Dessau.

95. Fricdel, Dr., Gymnosialdiroktor. Stendal.

Mä Friedrich, Qymnajiiallebrer. Mühlhausen

LTh.

Sil. Pritsche, Dr., Gymnasiallehrer. Dessau,

fifi, Ffigner, Dr., Eonrektor. Nienburg u. W.
fia. Fnhrmanu, Dr., Rektor. Ballenstedt.

100. Fulda, Dr., Gymnasialdirektor. Sangerhauten.

101- Gast, Professor. yCerbat.

102. Gebhardi, Dr., Oberlehrer. Gneseo.

103. Geifsler, Kealg^-mn.- Lehrer. Dessau.

104. Gerhardt, Dr., Gj-mnusialdirektor. Kisleb«n.

lOri. Gering, Dr., Professor. Halle.

lOfi. Ger lach, Dr., Professor. Dessau.

107 Gerlach, Dr., Oberlehrer. Parchim.

10». Gildemeistcr, Dr., Professor. Bonn.

109. T. Gleichen-Rufswurm, Kammerhenr und

Forntassessor. Dessau.

110. GIflckner, Oberlehrer. Zerbst.

111. Goldmann, Dr., Oberlehrer. Halle.

118 Ooüche, Dr., Professor. Halle.

1 1» Grahl, Gymnasiallehrer. Greiz.

114. Grnpe, Pfarrer. Dessau.

IIS Greger, Oberlehrer. Zerbat.

ilfi Grosch, Dr., Gymnasialdiroktor. Nordhausen.

117 Grofse, Dr., Gymnasiallehrer. Dramburg.

118. Grofser, Dr., Professor nndGymaasialdirektor.

WiJtstock.

119 Grube, Dr., PriTatdozent. Berlin.

ISO- GrüDwedel, Dr Berlin.

1^1 Gahrauer, Gymnasialdirektor. Lauban.

122. Gurlitt, Dr., Profosüor. Graz,

188. Guthe, Professor. Leipzig.

124. Haack, Healgymu.-Lebrer. Osterode.

12fL Ouacke, Dr., Professor. Burg.

I2fi. Hachtmann, Dr., Professor. Dessau.

122. Harter, Oberlehrer. Stendal.

128. Hanfsen, Dr. Leipzig.

129. Härtung, Dr., Oberlehrer. KOtheo.

lao. Hasselbuum, Dr., Oberlehrer. Kaisxel.

' 131. Hedicke, Dr., Profe«»or. Quedlinburg.

b
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isa. H«inc, Dr., Ihrektor der Rittcrakademie.

BrandttnbuTK a- U.

laa. T. Heiuemann, Dr., Profei*or, OberbibUo*

thekar. WolfenbatUl.

Heinielmunn, Dr., Oborlehrer. Erfurt.

136. Hönze, Dr., R«i&ljfjinn, -Lehrer. Berlin.

IHH Herchner, Dr ,
ßymiiusiallohrer. Berlin.

1.H7 tlerrmiinn, GymDMiallehrer. Seehaucen.

138. Heise, ArrhidiakoDua. Dessau.

la» Hey, Dr., Überlchrer. ÜObeli» L S.

Heydemanii, Dr. Berlin.

UL. Hildebrand, Oberlehrer. Zerbiit.

148. HillobraniU, Professor. Dre*den-Bla«ewiti.

Iis Hinrirha, Ur, , G^mnasiaUehier. Berlin.

111. Uil'sbach, Rektor. Dessau.

US. Hoch he im, Dr., Professor. Magdebut]^.

146 Höfer, Dr., Oberlehrer. Bemburg.

147. Hofmann, Verlagsbuchhündler. Berlin.

14« Hummel, Dr., Oberlehrer. PoUdam.

149. Hjni tisch, Profeasor. Quedlinburg.

Ifill. Ifland, Dr., Gjmnaaiallehrer. Stettin.

IM. Ignatius, F. Berlin.

112. Ignatius, W. Berlin.

UlL Imelmann, Dr, . Profe»Bor. Berlin.

Ifi4. Jfinicko, Zimnienseister. Dessau.

IfiÄ. Jahn, Pfarrer. PStnitx b. D««i»«u.

IfiiL Jahn, Dr., Obi-rlehrir. Celle.

Ift7. Jahn, Oberlehrer. Bembnrg.

i.'is Jahn, Bealgymn.-Lehr«.'r. Mithlhaimen L Th.

Ififl. Januskowski, Bauinipektor. Deasau.

liiO. Joachim!, <>eb. Kegierungsrat. Dessau.

Ifil- Jobst, Oberlehrer. Stettin.

John, Rektor. Havelberg.

IM Jost es, Dr, Priratdoxent. Münster.

1(14- JoHupeit, Oberlehrer. Rastenburg L Ostpr.

iftit Julius, Dr., Privatdoient, Hänchen.

lf»fi. Junge, Ojmuasialdirektor. Greis.

1£Z. Juugmunn, Dr., Rektor und Professor.

Leipzig.

IM. Kalberlafa, Dr., Gymnasiallehrer, Guben.

16'.*. Kaanengier«er, Dr., Gymnaciallehrer. Lüne-

burg.

170. Enutzsvb, Dr., Professor. Tübingen.

IIL Kehrbach, Dr. Berlin.

112. Keil, Dr., Professor. Halle.

i7.t Kellermann, Gymnasiallehrer. Havclborg.

174- Kern, G>-mnasialdir«ktor. Berlin-

HCl. Kern, Gymnasialdirektor. Frankfurt li. 0.

I7fi. Kind »eher, ProfeBsor, Arehivrat. Zerbat.

177 Kirchner, Gymniuiatlehrer. Wismar.

17S

180.

isa

IM.
1B4.

18R

1h7.

IHB

1HI>.

190

191

1M3.

194

195.

lafi.

131.

l'J»

199

2Il<L

801

208,

20»

80.S

"rut

207.

209.

'JIO.

in.

212.

91.^

m.

iih.

gifi

217.

gl«

212.

Kius, Dr., Gymnasiallehrer. Kassel,

Klein, Dr., Gymnasialdiroktor. Ebenvalde.

Klinghammer, Geb, Justizrat a.D. Dessau,

Klinkbardt, Oberlehrer. Reichenbach i. Sehl.

Klofs, r»r , Oberlehrer. Bemburg,

Kluge. Dr., Profewor Jena.

Kluge, Oberlehrer. Kothen.

Kluth, Gymnasiallehrer. Kberswalde.

Knaut, Dr., Professor. Eisleben.

Knoche, Dr., Gymnasiallehrer, Magdeburg.

KnOrich, Dr., Oberlehrer. Wollio.

Enoke, Dr., Oberlehrer Bemburg,

Kögel, Dr , Oberlehrer und PriTatdozent.

Leipzig.

Köhler, Dr., Oberlehrer. I)e»»au,

Köhler, Rektor, KOnigswinter.

Köhn, Dr., Oberlehrer. Guben

Kölbing, ProfeMor- Brealan.

Kohl mann, Dr., Oberlehrer. Emden.

Kolbe, Dr., Gj-mnasialdirt>ktor. Treptow a.R.

Krause, Prorektor. Hanau.

KrauBc, Dr., Professor. Zerbet.

Krüger, Direktor der Zockeri-affinerie Dessau.

Kriimbacher. Dr., Priratdozont. Mfinthen.

Kühn, Dr, , Realgjran.- Lehrer, Wiesbaden.

Kuhn, Dr., l'rofeisor. München.

Kusch, Grmnasiullchriir. Potsdam.

Küthe, Dr, Gymnasiallehrer, Wismar.

Labarre, Gymnasiallehrer. Potsdam.

Lademann, ProfeEsor. (ircifswalil.

Lammert, Dr.. Uberlehrer. Leipzig.

Lange, Dr., Priratdozont. Jena.

Liiuu, Gymnasiallehrer. Sangerhausen.

Lebe, Professor. Deasau.

Lehfeldt, Dr., Realgymn.-Lebrer. Branden-

burg a. iL

Levy, Dr., Priratdozent. Freiburg L Br.

Lieschkc. Dresden.

Liudner, Gymnoaialdirektor. Hirschberg

L Schi.

Löwe, Dr., Oberlehrer. Bemburg.

Löwe, Dr., Oberlehrer. Stettin,

Lortzing, Dr., Professor. Berlin.

Lücke, (tymnnsiallebrer. Kotli<>n.

Labbert, Dr., Gyinnasiallehrer. Halle.

Luppe, Dr., Oberlehrer. Kiel.

I

221. Maafs, Gymnasiallehrer. Fleii<barg,

I

222. Mahn, Dr,, Profeesor. Herlin.

' 22i Mahrenholtz, Dr., Healgxmn.-Lehrer. Hallo.

. 321, MaUhiae, Dr , Oberlehrer. Berlin,

22i. Matthiefnen, Dr., Oberlehrer. Husum.
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99f, Mcior, UyiotMikiaKlirektor. Srhleiz.

227 Meiftiner, Dr., rrofaasor. Wernburg.

88«. Meirsncr, Lehrer. ÜeiMiau.

<88n Meoi^e, Ur., Professor. Eisenaoh.

i2!L Menge, Dr , ProfMDor. Sangerliduii«n.

ist Merk lein, G^innatiallehrer, Bemburg.

gsa. Meyer, Aintarichter. Dc«i>aa.

2M. Meyer, Dr., Profcitor. (iraz.

Meyer, Gynuiagiallehrer. Zerbst

U&. Michaelis, Dr., Bt^rlin.

2a£. Mi ehe, Kealgymo.- Lehrer. Ilalboratadt.

2SZ. MöbiaB, Dr., Uburvchulrat. Gotha.

iiäj. Mohr, Oberingenieiir. DesEaa.

Saa. Müller, Dr., I'rofe«»or. Araauat i Th,

ZiiL MiSMcr, Dr., UyuiuaHiuldirektor. Flensbarg.

Müller, Dr., Oberlohc»r. ilalbt-ritadt.

Milller, Dr., 01)«rleKrer. Kiel.

Ui. Müller, Dr., Uberlehrer. Wunen.
ilA. Münnich, Dr., Gymiiatialdirektor. Norden.

m> Muff, Dr., Gynuiaxinldirektor. Stettin.

SM. Murray, Uegienmgs- und Baurat. Deiwaa

»47. Nuke, Dr., Profe*»or. Berlin.

*^ NathuitiuB, Dr
,
Kealgymn.- Lehrer. Haiber-

Btadt

aSL KaumanD, Dr., Schlors Hcmutein b. Worms.

X&Q. Nicolai, Gyuiiuwialdirektor. Eüthen.

SU. Nicmeyor, Dr., Gymnasiallehrer. Pot«dam.

Nieinir, Itealprog.- Lehrer. Luckenwalde.

ih^. Nindcl, Oymnaeialluhrer. Beniburg.

Süi. N»thn, Dr. Magdeburg.

Süß. NouTcl, Oberlehrer. Kothen.

8&G. T. Oechelh&uter, Üb«ringenieur. Dessau.

ÜM. Ohmivhcn, Proreiisor. München.

i&fi. Ortmann, Dr, , Professor und Konrektor.

Schleusingen.

Sfift Oaseiit, Koiumencienrat. Dessan.

^ifiO. Otte, Dr., Gymnasiallehrer. Berlin.

gfil. Parow, Dr., ReaUchnllehrer. Halle.

282. Paul, Profe«)ior. Kroiburg L Br.

iäi. Pauli, Oberlehrer. Bernburg.

864. Putom, ProfoHior. Leitmaritz L B.

iälu Pfautsch, GymnoDialdirektor. ijpandau.

2M^ Pieper, Lehrer. Burg.
,

SA2. Pieper, Dr., Oberlehrer. Deuau.

2£fi. Plaebn, Dr., OymDaiiiallehrcr. Altenburg,

869 Plathner, Gymnasiallehrer. Bembnrg.

i2SL Pöhlig, Dr., Oberlehrer. Sechaoseu.

-'1- Poemch, Baukdirektor. Deaaau.

212. POtzsch, Dr., Oberlehrer. Döbeln,

aia. Polthier, GyionaiiAllehrer. Wittstwk.

SIL. Polyaiu«, Kommi»sion«rat. Dessau.

2IiL Pronzel, Gymnasiallehrer. Stendal.

87G. Prinz, Dr., Bibliothekar. MOnst^r.

9n Prohle, Dr., Oberlehrer. Berlin.

?78. Qu edefold, Dr., Oberlehrer. Freionwalde a. 0.

879. Rasmus, Dr., Gymnftsialdiroktor. Branden-

borg a. H.
ino. Raspe, Dr., Gymnasialdirektor. Güstrow.

881. Have, Oberlehrer. KannoTer.

888. Reichardt, Dr., Direktor der ZuvkerrafSnerie.

Dessau.

SM Reinicke, Gymnasiallchror. Dessau.

9Ai Reinicko, GjrmnasilUlehrer. Köthen.

9Hfi Richter, Dr., R«ktor. Eialeben.

gtui Richter, Rektor und Professor. Leipzig.

2H7. Riscbbieter, Kommi«sion«rat. Deasao.

an». R 0 h I , Dr., Gymnasialdiroktor. Königsberg i.N.

8Rfl. RSsUr, Gymnasiallehrer. Hannover.

2ilSL Rothe, Dr., Berlin.

891. Rogge, Dr., Oberlehrer. Fürst«nwaldo.

89». Rohrmann, Dr., Harburg.

223. Rohrmann, Kisenbahnbetriebsiiupoktor.

Deaenu.

21LL Roth, Amtarat. Dessau.

Roth, Real-Progjmn.-Lehrer. Buxtehude.

80fi SacbBe, Realgymn.-Lehrer. Grflnbeig.

297. !^challopt>< Vorsteher des stenogr. Bureaus

des Reirbütageü. Steglitz b. Berlin.

SäS. Schaper, Dr.. Gymnasialdiroktor. Berlin.

89» Schapcr, Gymnasiallehrer, ^^alzwedpl.

J SQQ. Scheibe, Dr., Oberlehrer. Merseburg.

801. Sc heil. (ryinna«iallehrer. Zerbst.

SfiS. Scheitert, Dr., Realgymn.-Lohrer. Bemburg.

808. .Schilling, Professor. Bowdon b. Manchester.

ääi. Schimberg, Dr., Gymnasiallehrer. Ratibor.

SM. Schlie,Dr., HoiratundMnsGumsdiT. Schwerin.

iUU. Schlundt, Dr., Oberlehrer. Greiz.

I

807. Schmager, Realgymn.-Lehier. Gera.

*>"» Schmidt, Dr., GymnasLaldirektor. Halber-

I »todt.

«09 Schmitt, Dr., Buchhändler (B. G. Tenbner).

Leipzig.

n» Schnelle, Dr., Rektor und l>rofes»or. Grimma.

^11 Schnuse, I .ehrer. Desüau.

812. Schräder, Dr., Geh. Regierungsrat, Univer-

»iUttikurator. Halle.

ilh. Schreyer, Dr., Professor. Schulpfort«.

«14. T. Schröder, Dr., Dozent Dorpat

815. Schröder, Dr., Oberlehrer. Ualburstodt

316. Schröter, Dr., Cand, prob. Zerbst.

317. Schr')ter, Buukommisaar. Dessau.
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»IS. Schubort, Prof., Uofbililhuoer. Dr««(len.

319. Schnbrini,', I)r , I li'iTkniifiHtoiialrat. Itirs-un.

SÜO. Scbabring, Dr., Ciymiuwialtlirektor. Lubock.

Sil. Scbubring, GymnMiallelirer. Berlin.

MS. Sobabfing, itmlsriiw^l«bi«r. Erfortv

na. Bebllts, FUirikbenlME; Dmmu.
32*. Schütif, Dr., Prflf. ft. D. Bemhurg.

385. Schuhar<lt, Oberlehrer. Oalberstadi

32«. Schultz, Dr. ilirf hl .T„.

3S7. Srhulx, GyinniunaUeiuer. Se«bauaeil.

328. Schulde, Dr. Lüboik.

SS». Sobttlie, BocUiaDdlw. KOtben.

SSOi. Scbvmrc, FsbrikbMitar.

asi. Seelmaino, Dr., ProfMMW.

ttt. B«elinann, Hobnaler. Thmaa.

»33. Siukel, Dr., Grnuiii-i aichrdr. ZttM,
3!J4. Simon, iCalTary & Co.). iterlin.

.Surgunfrej, Dr., Kuktor. Koubaldenslubcn.

3U. äiein. Dt., BfOttlgjnaiL-Lehier. üemiL
M7. Bteinb«rg, Dr^ Obarbbrar. Bwün.
MW. Btaindorff, Dr. Badhi.

MO. Steinkopff, KoiMwtorialpiltident. DsMan.

»40. Stier, ProfcBMjr. Wumig«ro<le.

841. Sto>', Dr., Professor iiml Schulral. Jen».

»4S. Stoy, Dl'., Privatdozent. Jena.

MS. Strack, Dr., Profe»sor. Uerlitt.

SM. Straub, Dr., Profet^Bor. StuttgHt.

au. 8tii«a, Dr., Obetlabnr.

gM. BtrOfe. RadgjoiDipLdnr.

M7. Stnr' rilxirf;, Dr., FmüMMr md Kimrtktor.

ai-i 8 in b.liiud, Dr.. Ul..,-lf.bt.T. U.illiv

ä4y, fcjuiiU', Dr., lU'algjmn.-Diri-ktor. iX^Miu.

aiSO, TeiobmfiUet, Übwboi^iMdigM: und Oenonkl-

aSl. Teichmfillor, Pi«4itMor. Wittatock.

Ut. Tenber, Dr., Oberlcbrer. Ebcr»w«!dc.

3&S. Thi. li-, Gy;[iuaßi!dl!'hii'i S;.'1iui.

864. ThuBuiü^cwski, Ujma.- Direktor, kouitz,

WeHtproufftcn.

36A. Thr&msr, Dr., Obwlobrer. Ltijpag.

SM. Todt, Dr., FktmittnlMbBliaik llagdebug.

an. Trenlcel, ßymnaaiallQbnigr, ZtAA
SM. Trollten, Koalprog.-LchMT. ladnuwalds.

SC2.

S6.t.

364.

8«6.

m.
m.
36».

SB».

in.

371.

ST2.

STS.

374.

875.

376.

377.

S7S.

979.

asi.

«a«.

8i*3.

3S4.

386.

asa.

887.

S'M).

8»1.

SM.

394.

396.

396.

397.

S»8.

«n.

861^. U rbun, Di., ProfoBBor und Propat. Magdebuij;. I 4o^

SSO. T. Urliob«, Dr., FtefiMMttondBiilMi. Wthn- 403,

burjr.

aai. Veasdiger, Dr., Oberlsbrer. SpuadMi.

404.

406.

Violuf, Ül>crlohr<T HirsehlK-rp i. Schi.

Vietor, l>r,, Pr.;. - i -Ni.irliiu tr

V ö Ic k e r ,
Dr., Gymn itp i iiKl irtkwr. ächOncb«ck.

Vogol, Dr., Kektcir tuul Profe«sior. hdpBg.

Vogt, Aag.- und Ob«rb«Di»t. DeMui.

eigt. Dr., Fnfemw. Greiftmld.
Voipt, Dr. Leipzig,

Volkmaan, Dr., GynuariaUttttlctor. Jauer.

Tol)B«ll»r. Dr., Piokuot. QWäagm.

Waifuer, l>r. , Privat«loitent, Erlangen.

WftUer. Dr., QjmnwüUduar. Stettin.

Wandel, Biamidar. Dtauw.
Warmbnld, Oberiebnr. Demo.
Web. r, Dr. Btriin.

Weber. Dr., Professor. Berlin.

Wfiber, Dr., Gymnusialdirektor. Kiaenach.

\\ t;f!nor, Dr., Obvrlulirer. Magdeburg.

W«g«n6r, GymtiagiAlleliret. Potsdam.

WabrniKiin, Dr., Geh.

FnnviiiaialaobakBt. SteltiiL

Weicb«lt, Dr., Obwlabrar.

WcifKunborn, Dr., ObttMiiar. mbl*
haiiM>n i. Th.

WeifHonborn, Dr., ProfoBsor a. D. Erfurt

Weniger, Dr, Uymna«i.t]dir«ktor. WeiuiiMr,

AVpruer, Pa*tor. DeB»nu.

Wessel. Dr., Oberlehrer.

Weatpbal. Dr., OjrmBiiBulle

Walde a, ().

Wetiel, (>l>erIebror. Berlin.

\'.'r\li.-. l'r .
Oi.rrl. hrer. Dea.wTI.

W b e e 10 r , Pnvaldozeut. Jona,

Wichmanu, Dr., Gymnasiallehrer. Zerbrt.

Wiokenbagen, Dr., Direktor der UUniCn
TfleblBiadwle. Dwam.

Wiluera, GyiunaBiallehrnr. Schulpforta.

Windi^cb, Dr., Professor. Leipzig.

Wi«sowa, Dr. Breslau.

Witt ich, Dr., Iteidgymn.-Direktor. K.i»sd.

Witt ig, Gyinnasiiallelmär Ik-siuiu.

Warner, Dr., l'rof. und Konrektor. Leipaig.

Wolfgraam, Dr., Gjanmaalalialuw. Pranalan.

Wdicker, Dr., Pnifaaior. Laipaig.

Wntk, Dr., GynmariaDabrer. Siwadaii.

*

Zatbaiiä, Dr., Profesnor, (.irRtiswatd.

Za rucke, I>r., Prof. und Geh. llofital

Zelle, Dr., Oberlehrer. UediB.

Ziemer, Dr., Gjmaaaialtobier. Cdboqr.

Zippel, Dr., Obetlabar. fitaia.
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1—4. FaMiriftm der AiiMtitiit«* (4) Giimnatim woä fS) liedlgymnamtH , und nntr

Du Horzo^l. Karlat^ymnaciunts w ml ^r^'

Inhalt: MeiTauer, De üimbiiu apud lerentium teptonano. — Grave, Die Aui'löauBg

üiniulUner quuilratiaclier Gleicliuti^'i-ii durrb OllkrillliliBIltaiibillhuig.

b) Des Hertogl. Itealg^mnaüinina zu lici'nburg.

lahaltt Hefer, Der Feldsug d«s G«niuuiica> im Jahie Ift a. dur. Wi «ia«r Knie. —

'

Iioewe, Kntwurf «ioM ftimilaiiolieo EkflUBtarlnulii umIi mumm AaaelinniiifiB.

fl) Dw Herzo^l. Oymnasiliini xu Dosian.

Inhalt: Uächtnianii, Syinbolae critkae nd T. Ltii dandmn tertiutt. — Sealnaua, De
nonnullia epithetis Homericig commentatio.

d) Des Herzugl. Reiilgy miiaainmii zu Doüsuu.

Inhalt: Strrt««, Das BacillariAnlager bei KUeken in Aabalt. Uii 3 Tateln in Steiiidnick.

e) De« Heraogl. Ludwigagymnusium» an EflUuiL

lahftU: AshttU, QuMttio HecodotM.

{) Dw HenmgL PrsaeiieeiiinB n Zsrbit.

luliiilt: Zurborg (t), Syniboloi^ a«i actiitem Ubelli 4ui AenNAI'iN IIOAITEIA ioMribitur

ili^liniendani. — Wüschke, Studien zu den 'Coremonien* des Kon8tantiiio<i Porphrrogcim^to«

— Stier, Hiiruli. 111,1 — .'^;i'T. .Mt>,ui<'-i<.i In* K.ir'vr:i^i::in>Ti

7. Stier, .Srn« mixta iwus. OuriMua X.\Xi Ii graeca latina llieotiica- AcctduiU aliorum earmata vtl

graecc vel latifu rtddita.

B. Qerlach, Fühnr danh JMt$<m md Umgtgnd.

IQ. Krfig«r, Rtüquiae fhütMatropimi. (Vwnichiils dw ia aiMm Unner dae OjnnniiiiiiBit M%aiMIUMt
becügUnhen Samtulang.)

W. PrOBiit'kl oinOB im Vt-rlagc Ton Fi Arulr rlKi-a in Gotha zum Hoformati<m»fi'»te t. J. erai hicnenen

Bilchlein» ii. d. T.: 'Vadtmecum «h« l.iUhen Üchr^cn, Für die evaugeli»cbeu i>cti(Uer der

obrren Klaeam liflheMr LafaMmteltoB gDMiiiinangMkallt imd btumgegrtiMi TOn Krflgcr aad
Deliua.'

11 Latendorf, Theodor K9nm umi Ttmi AimAtrstt. {Für die MUglMdei der geiineiiieeli.reaii.

ueelHB Sektioo.)

11 2»rneke, SMftw WiAtiA vom itr idUiewidkm Bebt im Mit iTttO. (Oengleichen.)

lt. Jahrr^leruht über dir Frf^har.in. ,',. auf deni üthi«ic dtr ffimaidUh^ IV, 1. 10W.
16. liiriiivi phiMogitdit »I n, v/ri/t,. IV, 40. 148*.

1«. Phüoloyitche llundfchau 1\, Kl IttS-i.

17. JMuUchei Lilleraturblatt. imi. .Nr. ^7.

IS. F«n/ttr Htricht übtr die 'Ilibliothecn Oothuna'.

19. imd Dmdtfnöt ekm 'dtuUek-iattiMtchm HamdbediUint der SfUMamm «m* dar oltm, M(t>

ItnK wh) MHeM Geogn^hie, nuaiiin«iigeite]tt Tgo BsBlMd.*
m. Kafaliifj der tpradtKiMienschaitUchcft M'erkt de« Prof. Dr. Ä. Mahn.
•^1. .'utitiuUn «nd KorrapotuUnzhlatt ilsi>4, Januar) dts aUgemeiiit^t devUclicu Scltulpereiiu.

52. Aufruf, ' ifr. tili- Errichtung eitie» H'illuini Mnll- y- licnkmals in licttmt,

53. Vrobtnummrr der 'Monumenta Gtrmaiitm psitdatjogtea' vom Kehrbach.
54. Progptkt der ' InUmationtilen /.ritttchrift für allriemnne SpradiKinftntchaft ,

horauiigeg. ron Tecbner.*

U. ragMaU der 37, Ymommlmig daUmAer KätOogt» und 8€h»Umitmttr. Iö8i. Xr. 1—4.

*) Ober di»; mit <W-r Versammlung verbunden gewpapnen Fest licti keilen und den Verlauf der-

•elbw TgL den eingehenden Ueritbt de* Ptot I>r. ILichtmunn ia der 'Zeitavhrifl für dos QyimiMiiil'

'wcmn*, MB. Heft 1—B.
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Bnte allgmeiM Sitnuip

am Mittwoch, den 1. Oktober 1884.

Die Sitziiiig wird von dem ersten Präsidenten, Herrn 8chulrat und Ajirm—ä«!-.

direktor Dr. KrOgor, um 10*/f Uhr Tonuittaga mit folgender Rede eröffiiet;

Hochangebnliche Versummlung!

Zum crstrnnialft bat das Hpr7-0';rtam Anhalt die Ehre, <lii' Versammlung deutscher

Fhilologea unii Schulmänuer in seinen (^»renKcn willkommen zu lieif.sen, — gerade ein

Jabr BfKbUf tls nach dem Tor zwei Jahren in Karlsruhe ge&fsten Beschlüsse die« der

Fall -i'in soIUp. So mufa denn das or~l«' Wort, welches ich von dieser' ilurcfi Ihr. meine

hochverehrten Herren, — wie ich überzeugt hin, uaclisichtavoUes — \'ertraueu mir über-

wiesenen Stelle an SUs riehte, ein Wort der Entoebuldigung »em, eine Bitte ina Indem-

iiiirit (Infilr, dafs das von Ihnen für diese Vl'r•;nm^It1nl^^: dcsiiTniertc {'riisitHum erst in

diesem Jahr« dem ihm erteilten Auftr^c nachgekommen ist. Die Erklärung hierfür

liegt anwchliefilieh iir der Tbaieaebe, dah fBr den Herbat des Jahres 1883 — wie leider

erst Tiarli rtrrn ltr-zfl;:;lirhnn Ktirl^ruhnr Bcsrliliiss« der dii'?sf'Hi|j:f}n Oberscliiilln'Vii'idL' be-

kannt wurde — bereits der 'Kougrefs filr innere Mission' uxmer Dessau als X'ersammliuigs-

ort in Anasiefat genontneo und von H5ebster Seite boreits tot uns Philologen und Sehul-

luänuern die erbetene Zn.sai;i' crliulti ii rniniUrlliiir luuli >^inander aber, geschweige

denn gleicbMitig zwei Wandcrversammlungeu hier tagen zu lassen, verbot sich durch

zwingende ROekaiebten lokaler Art. IVeilidi beseihlob d«r Votsbuid des genannten Kon-

j»resses demnächst, im Hinblick auf die für den Monat September des letztverflossenen

Jahres anberaumte Lutberfeier in unserer ^achbarstadt Wittenberg, die fär Dessau ge-

plante Versammlung ausfallen ku lassen. Nachdem jedoch dnmal Dur Prisidium fBr den

Michnelistermin dieses Jahres nnter den obwaltendMi Umständen durch iVfl'enUiche Be-

kanntmaohung sich entschieden hatte, glaubte dasselbe schon tur Vermeidimg yoo. Irf

tlimani an ffiesem Termine nunmehr festhalten zu sollen. Wir hielten uns umsomdur für

hievm In^rechtigt und hofften umsowcniger Ihre Mirsbilti^im^' ;itis hierdurcdi /.uzuueheilf

da ja im Laufe der letzten Jahre bekanntlich in idiilologisch-schulmänniacheu Kreisen

vielfach der Wunsch laut geworden, unsere Panegyris fortan nicht alljährlich, sondern

'tertio ([uoque amio' tstaitfindeji 7.u lassen, — da sogar ein 1>esQglieber Autrag bereits vor

zwei Jahren auf die Tagesonbiung der diesmaligen Versammlung geset7f wnnlen ist. AVir

bitten Sie, meine hochverehrten Herreu, diesen bereits vorliegenden Antrag, über wclchcu

wir im flbrigen nicht haben prüludiziereD wollen, bei der EHUang Ihres Urteils Aber unser

Terfahren als mildernden Umstand uns au gute kommeD xu lassen.

TdhiBilliing«« 4w ST. Fkll«latnT«ruii>u>luag 1
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Wohl wiire es begrcifticli, wouii Sie nunmehr, nach dieser lungeren Zwii>cheuzeit|

mit g«*teigertea Erwartungen hierh«>r ({rkotuiueu »ein sollten. M5gc das, vm duwe Vei^

8.iTnmliin(7 Ihnen «irkliob bieten wird, nicht dlzuweit hinter eolchen ErwartnageD la-

rilckbleibcu!

Bin kleine* taanä nrar moi. «in» im Vergkieli su so nniehen Mhenn Tenunm-
liiiifjsortpn kleine Stadl tat ett. wodiT ThitPti liPnt" <\cr Oriifs r'iri<»>i }ifr/tic}ipn WillkommPiis

entgegentuni Doch ein L&nU, gar lieblich von der Natur gesegnet, durch die tTirsorgi^ude

Tbltig^eit seiner du Wohl Aet Unterthuen auf tnoem Heneo tregenden FQreten, doreh

dfn Hrbeit»am«>n Sinn sr-innr Hfwohnpr von iiorincpn AnfTiiiirru iuk durrli ^Icr Jahrhunderte

Flacht SU immer gesteigerter Blüte emporgefübrt, ein Laud, Ueijüeu ikwohuer olme Cber-

bebnng »inatimmen dflrfen in die Worte dee Altmeieters Goethe:

„Klein i»t unter ilcu Filr^tcti Germatiien« freilich der tueiiie;

Kon and Bciuiuil ist svin Land, weniß nur, «&a er Türmag.

AJbflr M «ende meh innen, «o wende nach aurnen die Killte

Jeder, — da wär' ea {•a Fi'it, DeuUcher tuit I>f>tif5-lipn zu sein,"

— ein Land, in welcbeni seit jeher Fürttt uud Volk eiuig sind iu der Cberzcuguug, dab

da« GIfiek eine« Landes tot allem bedingt wird durch gute Schnlen.

Durch diesen Gedanken liefs sich leiten jener kenntnisreiche Fürst Ludwig
von Anhalt-C'ötbeu, dae langjKbrige Oberhaupt der au Weimar gestifteten j^rachtbringen-

den Geaensehaft" oder des „Palmenordent", dessen anf AnhaHischem Boden vor allen die

Herren Germanisten gern sich erinnern werden, jener Fürst, welcher im Anfange de«

17. Jalirhuuderts, von Begeisterung erfüllt l'fir die neue Lehrweise eines Wol^aug Itatich,

diesem in seiner unmittelbaren NSho (>ino f^tätte Tielversprechilider, bald freilich durch

eine jühe Katastrophe beendigter \Vitks:inik' it eröffnete. Und avelfellos in noch höherem

Grade schwebte jener Gedanke vor dem kunstsinnigen, edlen Herzoge Leopold Friedrich

Franz, dem in dem Andenhen einer dankbaren Nachwelt fortlebenden '\'ater Franz',

unter dessen besüiiderer Protektion etwa 150 Jahre spSter das «Üut walthekannte

Basedowsche I'hilanthrnjiin hii r in Dessau ins Leben tr.it

Beide Namen — Uatich um Basedow — liabeu umtli dcu Eiailufs, welchen

ilire Reformen zeitweilig auf weite Kreise geäufscrt, unserem Auhalt einen Fiats in der

GeKrhrchti' (!>'i- r;i(l:i<4'ijril{ vitifliyif'rt. ^';>rli!icheu isl lütigüt der Glan/, ihrer Xnnieii,

blieben at>er in Fürst un<l Volk bis auf den heutigen Tag — zum äegen der höheren

nnd niederen Schalen dieses Landes — die anch durch jeiia Nanwn repiisentierte Ober-

/i'Ki^uiij^ , ']h\'< l in fnrtilrnn'nirliT Stillstand auf dem Gebiete der Schulreform den Anfnrif^

des Kückschritts bezeichuet, tlafs für die Jugend da« Best« eben gut genug ist, uud nichts

in der Welt frttbeir od«r spiter so reiche Zinsen trigt, wie ein xom Besten der Schule, zu

Nttt/. und FromuMn des betnawaehsendeD Gesebledits anr rechten Zeit mau^htes
Kapital

Al>Vi5rzung;en. Th.'» L, •»Priedr, Tliiersch's Leben, llreggb. von Heinrich Thiorseh. LIT. 1886.

Gel. Seil. = Friedr. Tbiertcli, über gelehrte Schulen mit besonderer Kiifk»icht, auf Hnjem.

I—DI. IS26-1H31.

G. Z. d, gel. IJnt. — Friedr. ThierBch, Cber den gegenwärtif^en Zustand des öllentlichen

ITBlerrichti> in de» wentlu-hen Stauten von Peut*eh)anJ n. ». w. I-Ill. i««.!.«,

1) Vergl, die trefflichen Worte Thienchi in leiiieni Schieiben an Heim von Mauckr (An-
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Die Stedt ftW, in midier Sie weilen, — Bcluni eine flflcbtig» UoueliMi wird Sie

«eit gestern haben i'rkiuiien lassen, wie weit diese StaJf. wcini auch seit Jahrrii in frots'iu.

gesimdem Wackütum begriffen, ia ihrar Gesainiphysioguomie zurücksteht hinter der Fracht

xmi dem Glame so naneher anderer Orie, wo frlUier nnaer Kongrefd getagt. Und doA.
bi r^T'-ii auch diese t'infacli an^>-lp^-teii Pfrafseii, diese schHchten, pruiildd.si'n Hüuaer manche

EhuueruDgeo von Interesse für ein jihilologi«cb-scbuliaäuni«cbes Gemat, gaaa abgeaehen

daTOU, daA vielleiclit gnr jener dnreb den eigentflmlidien Eontraat «einer Bauart an der

seiner nächsten Umgebung mehr in die Augen fallende, als durch äufserc Schönheit die

Augen bestrickende Torrn unaerer 'KaralieratrafM', durch seine besondere Geetalt ge-

wimruaben ein Wahneiclien nneerer Stadt, das Verdienst sieb erwirbt, 8ie ra erinneni

an sein römisches Original und so Ihre Gedanken zu lenken von der Strafse, welclie dtttt

'alten Deasauer' ihre Existenz Terdankt, nach der ewigen Stadt der sieben Rflgel.

Unwillkürlich werden IKe dieses am Preufsen und hierdurch auch um Deutscbland

boehverdienten Heldt-nfUrsten, seiner Thaten und Schicksale hier gedenken. Gewifs aber

werden wülirend dieser Tage auch manche andere Namen, welche mit di r Ge-i liiehte der

Stadt De-isau nnauslBschlich verbunden sind, vor Ihrem geistigeu Auge vorüberziehen:

der Freund und Schüler Lessings Mose« Mendelssohn, welcher hier das Licht der Welt

erblickt, der DichJi r Tri* drich Matthi>sisii
, welcher hier im Dien«ti' i inur fdlen Fürstin

segensreich gewirkt laul aul dem Wörlit.ii-r Friedhofe seine letzte liiilic^tätte gefunden,

Christoitli Kaufmann, der Qeni^A|»ostol in der grllnen Friesjacke mit mähnenartig

fliegendem TT:nipl!iH:ir luid iI-th naturwöchKigen Knott'-ii^iti'ielr in der Hand'), wie er «ich

selbst nannte, 'der Hepriiseutant der Menschheit', und neben ihm der (Iründer des l'lijl-

antfarojrina: Johann Bernhard Baaedow, einst yiel gefeiert und riel beneidet, trot*

aller seiner nabestreitbaien Verdiensie aber die Wahrheit beatitigend dea altenDiebterworts:

otcvaqiiM dsÜMeie mores,

Meoonat bem ut» enlpas.

Die Erinaemag an Basedow wird Sie unwillktirlich weiter denken lassen an seineu

Amtsgenossen und Gegner y.ugleitli. in Christian Heinrich Wolke, dessen Methode

einst hier so staunenswerte Resultate uu Basedows noch nicht fünfjähriger Tochter Emilie

enielte, nieht minder an den edlen Christian Gotthilf Halzmann, dessen hiesige

segensreidie WirkMuukf it sitli wii iJcr^i ii ^rlt in dem Werke seines Lebens, in dem vor

wenigen Monaten in das zweite i^äkulum meines Bestehens eiugetreteueu tx-huepffuthaler

Brnabnngrinatitat^, endlich an den Verfiiater dea 'Bobinson*, an Joachim Heinrieb

laug Jaaaar ISSO): 'nasebea wir va» aicU Aber da^enigei) was msewi Flinten mhmToil und emich-

bar ist Bflaclwinkt an ]iuitan«U«in Ktlllsn, w«aa wir üue Staaten mit den graben Tergleieben, ge-

hemmt durch die Formen, in i1';>i^>~'ii sich da« üffentlicbe Leben bewegt, lind »ie aufaer Stamlc, auf dem

Gebiete der «uropSiacben Polihk od#c als Erüberer odiT aU Geiietis^vber zu BlSniten; aber ein (jebiel,

in welchüm ei« nii^'. lii.nl. rt die «cböni<t>>n l.f r i
i-

- 1 1 [
tlncken könneii, '.U-^n in ilcii Aust.i't.jii, durch

welche die geistig«! Kraft iin<) Bilcinng ^e|itl?gt wird und auch dua Kl< iri>- L^roü uu>l ebrwiirdig er-

eheint*. (Th.V L. I, S. sesi

I) VeigL Uoekus, £nwt Woi^ng BehriMh (1738— IgC»). Kiu Bild aas OeeUw'« Frsund«-

beiae. Dem«, 18BS. B. M.
3) Vergl. die pietiUstelle 'Pcstsohtift nr hnader^Bbtig«!! labelfsist der ErziehunKnanttalt

i>chnc[.&iitbiü' (I8ei4) und die in detaelben (S. lU, kam) citlerten Werte Wiese* (Tiidagog, ideale

»•
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C&mpe, den 'Ednkationmt* und siiiU^iva Kurutor des Philaiithropins, den v'xmt — zu-

iiüchst spurlos — von hier Verschwundenen, der — nicht imstftinli', Mie bösen Geister der

Zwietracht im Phiiuuiluujtiu zu bannen' eines Tages letztere» aciueni Schicksale Hher-

lieft und bei Tagesgrauen in aller i>ti]\», tun seinen inneren Atentchen m retten, auf aemem
hierdurch hTstorisdi i/ewordenen Schimmel znni Zrr'i-fi-r Tlinre hinausritt gen Ilanitinri;'».

Di0 Stütte terner, wo eiu^t VV ilhelm Müller weilt«, der trilh verklärte Siuiger der 'Ghechen-

Ueder*, deaM» Ctedlcktob wir noi^ feien wollen, die Stitle, wo einet Friedrieh

Schneider, der Schopfer de» unsterblichen 'Welt;^frir-hf-', ^eine musikalischen Triumphe

feierte, wie sollte diese Stätte nicht Ihr Inneres sympathisch berühren? Büdlich ab«r,

udne Herren, echenfceB Sie im Vorabergeben nuch wohl einen teilnabmevoUen BKdc muerer

Johanniskirche in Kr'nru'ning an den 'grofsen' und d>-n 'klfinen Broder', an jene Zeit,

wo auch uieaer und jener von Ihnen — vielleicht unter dem Scepter eines 'Orbiliua pla-

goeiw* — di« mdimenta adner Litinitit nas einen dieeer einet weit verbreitet«« Lehr-

btt<!her geHchftpft, deren Verfasser seine I.anfliahn als GeistliMK r an ji lu r Kli< t i L' unM n.

Sie Beben, meine hochverehrten Herreu: au Ehunerimgcu persönlicher Art, wert»

oll ffSx den denteehen Oelebrten ond den dentsehen fichnlniann, fehlt ee nneerer Stadt

durchaus nicht. Was Ihnen aber an Sufserer Schönheit die Stadt selbst nicht bietet, das

wird Urnen — falle eine freundliche llerbstaonue nnaerer Versammlung leuchtet — die

nilhere nnd die weitere Umgebung in umso grSfaerer Ffllle entgegenbringen: die herr-

lichen Eiclicuwaldungen unseres Anhaltlandes, wohl geeignet, Berge nicht vermissen zu

lassen, die zablreieben, weit liinaoe sich dehnenden, an Schätzen der Natur und Kunst

gleich reichen Parkanlagen, welche der Natar nnd Knnst gleich Hebende Sinn edler An-

haltischer B'ürston zur Freude der Mit- und Nürlim lt ^ 'schaffen, vor allem die Perle unseres

Landes: Wörlitz, die Oeburtsstätte Friedrichs und Karls von Uaumer, die Heimat

auch Heinrichs von Hrunu, welchen mit Max Müller wir stolz den Unseren nennen,

— Wörlitz, wo inmitten der schönsten Natur und tler edelsten (ieselligkeit viele Träger

berilhnitt^r Namen, zumal zur Zeit des Herzogs Leopold Friedrirfi Fumz, glückselige Tage

verlebt halien'i, — Wörlitz, wo (um von anderen zu schwcigcu) der i'ropliete i-eciits' und

Ttnd FioteBie' 1084, ä. S3}: 'Wo in Amtalten, di« auf Btmedown Voigaag snrt»kfafiUiraB tiiMi, die Fehler

aaiaea vanüügea Oeiite« leebfanitig eitaant tmA venaiedea «udan, itellte lich daa, wu er gewollt,

reiner dar, und )--AHi-n Bestand, i. B. 8oline|>finiflnl, da* beale noch ein i-lircDiU-« D«nknml ilor

Batedovschen rrw^^ui,'ik ibi. Wis viele haben dort in einer fflr Leib und Gemät uitrilglicbeu Lebens-

Ol IUI.
I L- i! 'iiiii' t»? Ju^cendjalire verlolii un 1 ...lu-i An t.tlt doreb GewOhmuig an AiMt, «mhiche

L>'li€Uawt!Lao and Abhürtung für immer dankbur gt>wi l i^ n'

1) VergL L^er, Joachim Heinzich Campe. i-'77 I, S. 3lft'. — Uber diu Cin'tiuU ^f'iuer Flurltt

besoerkt Caape u oiaem sa seiBsr Teiteidigang an deu U^jor von Humboldt, den Vater seiner frnfaeren

ZBtVmgt (Alexander wid Wilhelm -r. H.), gerichteten Schieiben (Leyser I, S. MC) unter aadeRai: 'Eine

naaufhiBrliche Felga vaa bencMgcadeD Krihikimgen, welche oft mehr von dem traurigen Bchickaalo iiii&er<>s

Institatt als von Maen Menschen herrflbrteu, h.ttfen mma^ Tjeib^ii. nnd Rei>(<>nkT%ft« nach und nucb

dt-rt'rslilU uiv"v:i^'' dul't ith mit der gTöfüten Wabraflifinliclikeit beiiorstm niufstc, hinni'H liiii , r Z. ir

fiitwodpr mpitu n \ eixt.ind »der mein Leben th verlieren und ditdurrh «u'iiie kleine hüinocu Famiiif mit

mir iiix Verderben xu zivilen. Dipi)(>r It'tztero Uimtand war f&r niii ti nt" ij. i
1 -nd; dem tnii'U «elbüt

würde ich aut> Liebe zn nnierer Sache, noch mehr aber ans liabcter, innigster Yurebmng neinaa thenentea

rOislett gern aofgeopfeit haben*.

Teigl. Hosüns, GiafibeBaK Cail Atigusi und Qeeth« ia ihren Besiehangea sa Henog
Uopeld Friedrich Fimi von Aabalt-Dessan. tvn.
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der 'Prophete links', wo neben Auedow «nck Lsvater*) eintt ein gern geeehener, viel

gefeierter (Jast jenes Fiirstrii i^iwt Ni-n, 'Wuillt/. wo ar.cli da'! 'Weltkind' (loftlin mit

ätfiuem Herzoge Karl AugUMt zu wiederholten Malen gewesen, freilich ohm scineiu fürst-

lidieii Gutfteber*) penSnKch nSher ni tret«n*), woU ab«' im Vollgenuft der dort ihn

uliitri'V'f-iiilcii liVbliihrn Natur, welchem pr .ui t iiirtn sili"ni'ii Mnimorgen <Ies .Jahres 1778

in einem llriefe au Frau von Stein^) in folgenden bekannten Worten Aaadrack gegeben:

'Hier ie^« jetst unendlich ecfaSn. Mich hat*i gestern Abend, wie wir dorch die Seen, Kanäle

ami W'illdchen sehlichen, sehr gerührt, wie die <iiHter dem Fürnten erlaubt haben, einen

Traum Um «ich licrum /.a sehaffen. Eh ist, wenn man so durchzieht, wie ein Märchen,

das einem torgetragen wird, und hat ganz dm Charakter der Elysischen Felder; in der

sachtesten Mannigfaltigkeit fliefst einn in daa andere, keine H5he äeht dos Auge und diS

Verlangen auf einen einsigen Fouttt; man streicht hemm, ohne xn fragen, wo man aas-

gegangen ist und binkomint. Dm Buschwerk ist in seiner sehSnsten Jugend, und das

Ganze hat die reinste Lieblichkeit'.

Ja, ein liebliches Land ist es, meine Herren, in desaen (»rcnzon Sie weilen, und

ein bersliches 'AiVillkommen' in diesem Lande rnfen Ihnen mit Ihrem Präsidium an dem
beutigen Morgen alli' ilifjenigen entgegen, welchi- wiilucud der verflossenen Monate —
nach dem Vorgänge der HerzogL Staatsrogierung - hier am Orte mit uns Hand in Hand
und Schritt vor Hchritt, wie ich dankbar bekenne, getragen von dem gantfreundschaft-

lichen Sinne der gesamten Einwohnerscimft, bemüht gewesen sind, die nicht geringen

>-Miu ierigkeiten besonders lokaler Art, w«>]f!ic .-ali di r Alilialtuug dieser Versuiuiuhiui;

zuniichst hier entgegeoatellten, immer wehr zu tjeaeiiigcn und Ihnen einen behaglichen,

Ihr» Srwartungoi nach Möglichkeit befriedigenden Aafentluüt sn beniten. Ihre gtttige

1) Veqyl. daa 'Bericht eine« Zeitgenossen' üb«r 'Luvuler in DcutacUand' (Sie»WB' nkatlem.

Ulätter. 1K81. I 7, S. 43i)fl'.i: 'In Dessau wimle er eiiipfnngpii, wie lu.m einen Mann von Vi r lli ri-l-'n

empfanden mufs. IC« ist bekannt, v,-iv nehr er Ton dcoi FUrston und <k'i- Füntin g^eliebet \rird. Er ist

fteicbmin ilir Hnusfreiutd, ihr Uttllige)>er, ihr Beichtvater, ihr Alk-«'.

S) YaigL flher diesen da« treflend« Urteil de« Keraog« Karl AngiMt in einem Sebniben des-

settMa (WSrlits, T. Jwii ITEW) a> Knebel (HesKiis a. a. O. S. 16): l/iissra Zeit geht sebt enfSMlMi da^

Unt der Fdiet ist ertnalieber vad fteondidiaftlidMr gegt>n mich, als jemals, B* ist doch eine der

«chtfnrtea Seelen, die ieh iMRme. Ich habe me Jcaiaiidatt gvsuhen, der daidi eefna Uelbe Enstens mehr
Wohlwollen, Treuhenti);keit iin<i Menschenliebe allen dcHco, ee OD Qm sind, Biittheiltt als dieier Fdfst

Man t»t ordentlich boeser bei ihm'.

!>) VerKl. die Äufserungen de« Herzoff« Frunz itber Goethe in einem elwn im Jahr« 1811 statte

^habten Gespräche de»f>elbeik mit Keil, dem damaligen Prop»t« m WttrUtc (UcnKne a. a. O. S6£}t

'Ooetbe, SMin lieber Propst, pafst« nicht Bit mich. Si {aJite beaier mm GieUienog: Wir bsmooirtsn

nicht reebt in Oeeimuug und GelBU. Als Dichter kam er mir nie^ sie Slaatemsan rar saf Aagenblicke

nahe. Als Enxndnniipr und Fraiind der AKarthflm«r Btand «r mir «ehon nSher, in manehen SWeken war
er sogar weiter P''l.:iv.i-i.ri

-,
ir Ii;.:'.- ti.'r Siidieii •^'.•hm.M, Tu nr'uiiltnfj.n i;i-..t Ansichten

Ton der schönen Ü.i'.i^-.uunl i.ml ilani WMktni wai..']! v,n- uu i.i imun-r eiiiijf. iJiu .Si-hanajMclkuiist, die

ihn diunult, uU er mich zuweilen mit dem GrufiilieritOf;, zuweilen ullein betiuuhlo. gtuiv. besonder» inter-

e^Hiertc, Her» ich noch link« liegen. Ich hatte mehr und Andere« «a Ümn. Nur was die (rothische Bnu>

knml -dnil die echOne Garteukunnt anlajigt , du mufiito er mir den Preis zugestehen und vor mir dt«

äegel »(reichen. £r hatte ja England niclit geaeben. Sonst «er er siir, ich weift nicht, wie ich es

aasdifidien soll, so Toniehet, to haBich-gemeeieii, nanobmal nnaagenebm aohweigiam. Aaeh qiflria ich

im Allffemelnon etwas TOn Inliumanitüt (??) an ihm. Wir «ind so uuseiuander f^kommen'.

4 Vergl. Goethe* liriele na l'rau tob Stein. Hr<*ggb. von Fielitz. 18»S. 1, S. 120.



- 6 —
N«cli!)iclit, au welche wir von vorn herein appellieren, wird dastt beitngeil^ dllb <dwaer

Wunach «ich erfüllt. Uod aomit noch einuMih Willkomnen!

Dm Hcrkonunen will, tn«me hmbteirehirteii HenreD, diüb auch Ihr dieamUger

erster Präsidi^iit nicht begnügt, lhti<'ii i'in.'ii nnir-- ^ViHkdunni'it- cnf'^rrri-nzunifen,

vielmehr durch einige weitere Betrachtimgcu ciiieu gecigueteu Lbcrgajig zu bahnen sucht

XU den «wsenwhiiftlicbea YortrlgeD, welehe wir hier Yemehmea werden. Über die Wahl
des Themas für 'lirsp ßetraciitungen konnt<' ni<!it mehr in Zweifel sein, seitdem ich

mich dessen erinnert, dafs das Jahr der 37. Yeraammluug deutscher Philolugen and ächul-

mlnner, dalW daa Jahr 1884 die Vollendung beieiehnet de« Centenarinnui zweier Kory-

Iihäen unserer Wissenschaft, in welche« wir y.ugleich dankbar verehren y.wei der .Stifter

tuueres bald seit ÖÖ Jahren bestebeudeu Verein«. Am 17. Juni des Jahres 1784 erblickt«

Friedrich Thisracb das Licht der Welt, am 4. Norember deaaelben Jahres Friedrieh

Gütlliftb Welcher. Hchon hat die Münclu nn Hmiis. hule im !ot/.tvprflo88ftnen Sommer

in festlicher Stande ihrem Friedrich Thierocb, welclitr volle ÖO Jahre durt in guten und

in bSeen Tagen ein atet« treuer Kämpfer fllr Wahrheit und Recht gewesen, den THbtit

nimmer erlöadiender Verehrung und Dankbarkeit gezollt Auch die rheinische Hochschule

wird es sieh — wie ich vertraue — nicht nelimen lassen, an dem kommenden 4. N^v.mber
in wttrdiger Wei.se ihres Welcker» zu gedenken, dessen Name ein nimmer \er;j;iiiiL:liche.--

Blatt bleiben wird in dem vielblüttrigen, vollen Bnhmeakranze jener Universitüt. Ist es

da nicht eine Pflicht der l'ietiit, welche uns mit diewen zwei von un« gt'S''hiedeneii, doch

ewig leuchtenden St«rnen unserer Wissenschaft verbindet, dafs auch wir hei uneierem dies-

jährigen /ii^:ini:ii>>iik'immeu ihr Andenken fenni nni] unter dem tilück bedeutenden Doppel-

zeiclii'ii Thiersch uiul AW lc Im-i * unser \\'erk lii <„rinii' ii V Heine Herren, wenn ili»"; ge-

schehen sollte, HO duiftei, muiuus Erachten« am Ii dw JJildni.sse dic-iier Miiuner lieute in

unserer Uitto nicht fehlen'), hh schüt/.e niich glücklich, dar» infolge des beveitwilligen

Entgegenkommens, welch<s irli in Miir-^ln-n . Riain nnf? Berlin bei mcin<-n Krzfl'^'lirlipr.

Bemühungen gefunden*), Ihre lilicke heute auf die edlen Züge eines iinerschs und eines

Welcken aidi lidttcn dorfm, «nd wenn ich beiden den wcUTedKenteii Lorbeer Mf da»

Haupt gedrückt, su darf ich. ja wohl Bbersengt sein, hiermit in Ihrem Sinne gehandelt

2u haben. (Bravo!)

Mit ToHem Rechte, meine Henun, ateht der Name Friedrieh Thiersch unter

den iitn-.nifhr In» auf .3 Namen i'von Lfu'^i li in Göttingen, Pott in Halh', ('"^;ir in Marburgl

dahiugeftcbicdeueu 27 Stiftern unseres Vereins, welche den vom ^0. September des Jahres lüäl

datierenden Aufruf zur Grtindnng deaaelben unteraeiehnet haben, obenan. Thieraeh war

CH, welcher - wulü iiii'^. i . ilnrch die zwei Jahre zuvor auf tlcr N\i;niTorscherversanim-

lung in Bonn gewumieueu Eindrücke — bei Gelegenheit der glänzenden, noch nichts Ton

der nach wenigen Wochen aioh Tollziehendsn Gowalttbat dea ESniga Snist Anguat

I i l>ii.- lorlxH.TKei'i.liniüvkU'ii liüiitcn »UindvD iiuf bi'iden .Suiltn der IttMinorbühno.

Ilt'iT Vriif. l>r. Carrinre in ilänchpii halt« die (idti- jzcljabf, die in seinem l'rivaOii.niu

lietimliiihe ThiersLh • ßÜBtc dunh V.rmiUlunjy de* llerni Prof. I>r. von Brunn du6i;ü>=t IfihweiBe

dem Kudnor zugslien /u la».»en. Ii« .^bgulJt der \V<-li k<>r-llnsti- war r.u obi^rni Zwecke ii, Hi rlii. \n.--

lODden aagvferti^, und iwar imter Banataiuif der noch vorhiwdenen Aflpgenchen Fonu iäi die auf

der Beaaer ITniTenitU«-Biblioibek beBndliehe Welelur-Ba>te.
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aliueiideu Sükulaifeier der ehrwürdigen Georgia August«') einer Idee, die auch von

ftodert^n bereits vielfach erwogen war, in zündender Weise Worte lieh, welcher damals

unter Zustiniiiiufii^ eines Alexander von HutnLoUlt liui] .illcr an<liTfu Anweoendcn das

erste Statut unserer VersMimmlung entwarf und wenige Wochen nachher, von freudiger

BageiBterniig für dieses Dotsmelimen erfDlIt, auch Gottfried Hermann Ar dasselbe

/u gewinnen wufsto. 'Die vorzUglirh'tf Absicht ist' — ao schrieb fr doinnls an dpn

pnnceps philologorum*) — 'die Philologen der verachiedenea Sparten und Schulen in

mdgliehBter Zsht m eioander m ltfiii((eii, und die HolRiaiiK, welche sich daran kuäpft,

ist, flafe der lufliKlliolio uiul pprs?iriltc!)e Wrkplir vifles aTiojirlntdion werdf», was 'ich wifler-

sti-ebt, vieles fördern, was durch gemeinsamen Kath besser gedeihen wird, vorausgeaetal^

dafs abeiall das TOeht%e im Auge behalten und di« kraftlosen oder imklareii Bestieboogen

beseitigt wordpii. — — — Denn aiu Ende strcbeii wir doch nach demselben Ziel, und Ver-

ständigung aber die rechten Wege ist, wie mir scheint, so leicht, wie Einigung unserer

Wissenschaft nnd Einigung der in ihr Arbeitenden gegeuttber den nm allen gleich ge-

fuhrlichen Feinden des stets wachsenden Industriulismus und Materialisuju-' iii'ithiger thut

als ju': Worte, welche nichts anderes sind, als eine treffende t'uischreibuug der bis auf

den heutigen Tag — neben sonst beliebten StatntenTerindernngen — vSllig intakt ge-

bliebenen Thiersch'schen Fassung des erstrn Statuts, nach welcher unsere Versammlung

Tor allem £om Zwecke hai^ *die Wissenschaft aus dem Streite der Scholen zu ziehen, und

bei aller Terschiedenheit der Ansiehten und Ricbtnngen im «esentlicbeo Übereinslimmung,

sowie gegenseitige Achtung der an demselben Werke mit Eniüt und Talent Arbeitenden

ZU wahren'. Ein heiliges Vermächtnis, welches l'iiiersch fHx immer uns hinterlassen,

gleichwie der ehrwürdige, hoch betagte Friedrich Jacobs, 'dncerae hmnanitalis saeerdos

idem vivumijue exemplar'"), im Jahn; 1830 von den damals zu Mannheim versumujrltL-n

deutschen Philologen und Schulmäiniern fextlich begrUfst, diese Huldigung dadurch er-

widerle. dafs er in ergreifenden Worten sein 'testameutum in prodnctu' machte und 'den

l'ri' Ml .I ii SmiiT, <it-sse!i i/r Iji'wufst war, der phtlologiM'h-sehulmibmiscliHn Mit- und

Natiiweh vermachte'). Iii der That, niemand war »mrli seiner ganzen Persönlichkeit

mehr geeignet, zur lÄisuog jener Aufgabe, 'die Wissenschalt aas dem Streite der Schulen

ZU ziehen', ein sicherer \\ <>'\veiser zu sein, aU Friedrich Thiersch, gewissermafsen eine

verlcnriii'rtf Virisölimmu' der damuls sitli iH'IVlidi'iidfi! ummtuatisch-kritischen und historiech-

antiijuLinscliLXi Kjciilung der Philologie, em vorbildlicher dux et auspei, welcher in seinem

vielumiassenden litterarisehen Wirken — wie bei Gelegenheit seines ö(*jSbrigen Doktor»

jii1>;irii:tn.v dii- Tubinger Adresse trelfoid herrorbob'} — *sdte nüseebai Hefninm enm
Oodotredo Hermanne'.

D ThieriK-h »n Jocobü (18. DezcmbtT 1837): 'Das 9chn.><.'klichr> Kiide, was die üCtlingcr Sftt hcn r.n

nehoMn aiifaCiiiiien haben, Ut tief eignifend. Welcher Stoff, wenn eine CaMandzm wUuead des CieiftMGhe«

der SlkiüsvMar Ober 4isWBlltt der Stadt gegaegsB sadilwaewhiekTsrktBdigthtttel' Cni.'sL.I(8.4T«.)

t). Brief TUen^ an Gott&. Hermaon vom Sl. OktoWr 1R37. CTIi.'s L II, S. 466C}
S> Wett« der TOn Karl Friedr. H^nnonn verfarsten, iiu Jahrs UMS von der «weiten Vtmmm'

Ittnp dei.t-rlii i Philologen und Sihalmilnnor dem ehrwürdigen FHcdr. Jncobs flbansicUeiB Adresse.

Vergl. ViThttiidi. dt-r Mannheimer Piniol.-WriiAmmtung S. 39.

4) Vergl, .M>eiidiMf!lbst S. 1» f.

&) Vergl. Fleebeiaen« Jahrb. f. Piiilol. n. Füdag. IBM. S. iW,
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8o ist denn Friedricli Thi»'i<!cli in eii^«!ntHch#»m Sinne der >rpisti;je Urheber, der

Vnter unserer Vereinigung. (Jerade heute vor It) Jalirnn, am 1. Oktober di-s .laliren ls3.s

war es ilim lif^cliieden, in Nf'a nijit-'^' die erste Versammlung deutscher l'bilologen und

Schalmännci zu eröffnen, und zwar mit einer üede, welche die vorednlndü und Charakter

UMMUde Wirkung des altklassischen l'ntorrichts hervorhuh. l ud wer von uni;, tneUM

Herren, weifs nicht, dafs Thiersch seitdem Zeit ji.-iii' - I^tlv'iis die Seele <!ir~i r Versatnin-

luugen geblieben ist, 'iu ijuibus' — wie e» in derselium Adresso weiter trertend heifst —
*M to ftbeBaes, nniTenwe rei aliquid videbatar deeiae: nemo enim Te disertius eiplicabat

rf>5s crravisstmas, nemo (juid ui;<'ii)iir- ti'-mpore ac Wo fs=pt ri]it;-~it:riiii mrliu- intpUegebati

nemo pari erat auctoriiate ac taciindia, qua, si quid inci<ii8set uiinu» coninindi, aui pra^

war es denn ein Akt d«r Gereeliligkeit, ak uueer Eou-

grefs im ,r;ihre 1851 zu Erlaiitrru auf imsereft Ecksteins Antrag • lict-hlnr^. dem

ailverehrteu Mauoe durch Üben-eichuug einer lateiiiittcbeu Votivtaf«! den Tribut lauterster

Pietät dannbriogeB, and was gewifs nele damals int atiUeB empfuideu, dem gab der Alt-

meister August Höckh den richtiu'^>trn AL^iliuck hei Stellung jenes Antrages i'un Ii .l' i;

Zwischenruf: 'Hatte achon )äug«t gcückeheu »ollcu^'j. Die letzt« Philulogen-Vcrsauimluag

aber, welcher Tbierach beigewohnt hat, die Yemmmlung ta Stuttgart im Jahre 18S6,

gewifs im Sinne aller liei's der Präsident die Schlul'ssitzung derMÜn ii ausklingen in ein

Hoch auf "lliiersch, den Vorsprecher freier (ieisteaentwickluug, den Erzieher des deattfcbeii

Volkes, den fVennd deutsehen Denkens and Lebens' — eine Haldigutig, weleker der Ge-

feierte in edler Bescheidenheit entgegensetzti' > ;ii Tli cii auf 'Würtemberg imd seine Schalen

und seine Schulmänner, auf unser wahrhaft deutsches W'Ortcmberg'').

Im Februar des Jahres i960 ging Thiersch ein zur ewigou Ruhe. Seines Todes

gedachte die in jenem Jahre zu Braunschweig tagende l'hilulogen-Versammlung dnnch den

Mund ihres ersten Fräsidenteo, meines — wie ich weif», aut-h vielen run Ihnen — UU'

ergefslichen Vaters, und Ecksteins facundia widmete dem Dahinge.^chit'dcneii einen tief

empfandenen Nachruf").

Zu den Stiftern unseres Vereiun zählt auch Friedrich (Jottlicb Woicker,

und wohl dürfen wir überzeugt sein, dafs auch er den Ver.sammltingen desiselben stet.-

ein warmes Herz bewahrt hat, wenngleich er nur anfanglich — so viel ich weifs — bis-

weilen zugegen gewesen. Ein wiMiiL,'»"- beschick gestattete ihm nicht, der viortiii im

Jahre 18-11 stattfindenden Versamwiuiig jiersönlich 2u präsidieren. Doch auü dem Haile

Bus, wohin er sich zur St&rlnutg seiner (Gesundheit zurflckgezogen hatte, ehrte und ST'

freute er die in Kenn rtitfr f!- iii Präsidium <?<"^ ff^t jnii<T''t dorthin berufenen Friedrich

Ritschl vereinigten l'iiiJologeii und Schulmänner durcii nachträgliche Etni>euUung »einer

ge[daDten BiOffiiungsrede 'über die Bedeutung der Philologie', welche hente Tor 43 Jahren

daselbst zur Verlesung gelangte'*.

iSo machen mxä, meine ich, neben der hohen Bedeutung der Nauien 'Tbierseh'

und 'Welcher' fOr die Altertunswismiseliafb, die Verdienste beider nm unseren Verein

1) Vefgl. VeriundL <ler KrliinpiT Philol-Venamitiluii); l!<51i. i*. 4h iiinl fiSlf.

2^ Vcrpfl. Vi>rt»an«Jl <ler f-tuttvrai-ter PhiM -Veisiiinniluu^ 8 127.

;i, Wrttl, V'frli.indl. <Kt Briimi>^tbw<'ii,'i-r l'bilol - Wirsiiuiiiiluiii; 1 ISt'ifl). S.llf. UUd S. SSff.

4; Vergl. Vurb«adl. Jer liuutier l'liilol.-Vrr>iiuiiiuluijg b. 42ti.
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gewissermafsea zur £breupäicbt, ihrer au dem heutigen Tage zu gedenkcu. Wenn ich

meinerseifo aber mir Bteta denen bflwnftt feUiebeo bin, wie weuig mein gnter Wiih
wirklicli imstande sein würde, den Ihrerseits mit vollem Rechte an den erstm IVrisidenU»

einer solchen VersammInog sich richtenden Anforderungen »lUeilig zu entsprechen, bo

fühle idi in noch gesteigertem l&fBe die Schwierigkeit de* mir von Ihnen Obertragenen

direnvoUen AmteH und zugleich die Unzulänglichkeit meiner persönlichen Qualifikation,

iBdem kh jetst mich vor die Aufgabe geetellt sehe, in dem Jahre der lOdjährigeu Wieder-

kehr des 6«bnrMages eiaes ^Thiench* und eines *Welckcr' in die^ier hochansehnliohen

Versarauilung beiden Ton nni gescbiedeuen Koryphäen Worte der Erinnerung zu widoMO-

Wie könnte ich e» wagpn, auch mir den Versuch zu macheu, meinerseits in dem eng

begrenzten Rahmen dieser Stunde die Persönlichkeit beider Männer, ihr Wirken im ftfifent-

lichcn Leben und ihre viel umfassende lilterariscbe Thütigkeit auch nur den Hauptzflgen

nach zu sehilderiiy Ein würdigerer, ein beredterer Mund, als der meinige, wäre hieran

berufen. Dem Schulmanne, welchen Sie hier vor »ick sehen, wollen Sic e« freundlichst

2u gute hnlt«n, wenn er >ii h liiiraul I cm hritnkt, swnen Ulick auf die ihm nlchstUegende

Seite des Wirkens beider Männer zu richten wenn rr ilurdi srinc Worte erinnert an <)a«;
j

teure Veriuüchtuis, welches Thiersch und Welcker durch das Vorbild ihrer

P«rsanlichkeit, wie in mehreren ihrer Schriften den dentsehen höheren Lehr-

austalten -nul insbesondi rc ilon deutschen G,viuna!>Ieti hinterlasNCn haben.

Thut es doch not, und ist es doch eine Erquickung zumal in der heutigen Zeit,

wdehe so vieles auf dem Gebtete des Unterrichts nnd der lEraiehang Althergebmchte in

Frage stellt, welche so Uberreich ist »in in d'-r Rrfrol frut frrmp-^iiit. ii, j^ar üft tiher von

nur geriuger Sacbkenntuis xeugeudeu, schnell hinter ebauder sich flberstUrzenden, uureifeu

Vorsehlige» tm Beform der Sehnle*), in einer Zeit, welcher immer mehr dns Abhanden

zu kommen scheint, was Goethe einmal treffend 'ruliif^e RiliJe.ng' j/enannt hat, — In! e-

doch da, meine ich, eine Uerseuaerquickung, aus dem Gewirr der (iegenwart in die Ruhe

der Yergangedieit m flflehten nnd Trost nnd StSrfcnng cn sebSpfign aus den noTersieg-

baren Born, welchen einst '1er ' j.raeeejitor Tiavariae' ftir die Mif- lui'l Xaelnvelt er-

sehlosseu. Gestatten Sie mir aber, bevor ich mich ihm zuwende, einige bezügliche Worte

avcb Uber unseren Welcker.

Denn auch Er war nti.««er — , des.sen können wir Schulmänner mit freudigem Stolze

uns rahmen. Bereits am Ende seines zweiten akademischen Studieiyahres, im Jahre 1803

1 Scbruder (Zeitacbr. f. d. Gj-mc -W. ibmi S 2'.'1 i:
' (juttcksiilWr (fiebt e^ fr.ilich

Sberall, namentlich auf den Gebieten, ia denen KrkenntniK UD<i TiMiiig itU8iuutnentreiT«u , z. B. in der

Ifedizin, bei welcher doch jedermann, etwa InitAnanahme der heutigen AntiTiviaektionieten, die Forderung

«tiengaii Stadianu erbabk Bai dar Bshaadluag d«t Osiatat nnd aber dia StAmpar und Quadualber

rnndesteas ebenso seldUHfdi, alt bei der de* ESrpen. Leider raht auf jsnsn nadi nicht in gtoichem

Hurov der Uann der Lächi rti( lilo-it und GemeinKerikhrliehkuit; ><ods( wOiden «ich nicht täglich die uii-

rt^ilVteu Plilne nur UDig<;«tbJltiiig un«erer Schulen von denen hervorwagen, -Wdlche offiinhar seit dem Ver-

la>»i'u der Schulbank keine Schule ii. n k. :i; Arleitehcfl der Jugend dnrchmar>tert . k. in

)ihilü«ophitche3 oder pAdngogiiichea Btich ifele»*«« haben. — -- — Jt^der wirklich Schnlkundig«
wird wohl mit mir dasselbe uua Kkel und Unwillen gemisflite ticfilbl teilen, welche»

da* in dar Frease nnd leider auch in manchen LandeiTertretaageD atet« wiederkehrende
and sbaa deshalb sehkdliebeGesehwits Aber Schuleinricbtangenund ünteririclitS'Ornnd-

Bftlia erregen mnft.*

TariuaMUaaaMi a«r S7. FkOnlvsraTviwMialitDf, t
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war WelckcT Lebrer an dem Kdigogiam zu Giefien, mid wohl mancher TOn denen,

wclclii' .-^jülti r in Ij(^tiit x.a den Küfseu des Hochbetagteii {^esciiseu, hat aus scineiu eigeueu

Munde vernoiumen, daCs ihm jene Lehrtbätigkeit, weUfaer er »ieU eine bt^souders warme

Erinnerang bewahrt hat, die ^glfldcUehste Tbatigkeit* aebe« Lebens gewesen. *WeIdcer

war' — wie sein Biograph sagl'i — 'mit ganzer Seele Lehrer; er setzt u im Verkehr mit

den ÖehfUero aaiii« ganxe Persönlichkeit ein, die «elbat noch jagandlicL frisch und kttbn

vonrKrta strebte; die Jugendbildung schien ihm eine edle und hohe Aufgabe, die daa

Beate und Höchste fdr sich beansjiruchen mtUse'. £iue 'harmonische Anregung dea

ganaen Meuscheu', das galt ihn) schon früh als das ideale Ziel aller Jugendbildung.

Etwa 13 Jahre laug ist Welcker in Giefien neben seiner akademischen Tiiätigkeit diesem

Lehrbenfe treu geblieben, und uls er denmiichst sich enti^chlor!«, seine Stelle am GjtO'

naainm niederzulegen, da 'kam ihm dies ^rlivrer an, weil man' — wie er aii Frau von

Humboldt schrieb — 'durch die lange MüIkj gefes.selt wird und auch in wenig Aiuteru

*0 aicher und unmittelbar wirkt'. Aus diexor Zeit der Giefsener »Schulthütigkeit nmi

stummen zwei Sciirini n Wr-I, ker-, \v. liln- wolil verdienen, vor Vergessenheit bewahrt zu

werden: eine Progruunu.Mjiujit au« dem Jüijre 1810 unter dem Titel: 'l.'ber einen wich-

tigen (regenstand des Unterrichts in Gymnasien") und eine im Januar 1814

'zum Hf sfrn tirlifinittelter Fnn « illi|T|.r GrurKher/.ogthmns Hessen' heraus^<'fr'''"'H<^

Broschüre j unter dem Titel: 'W arum mufs die französische Sprache weichen und

WO zunächst?'

'Di.' Kcilfti sind plötzlich gefallen, dii' ntif Dt'-iitKrlilaiii! tusteten. .\l>er die leisen

Fäden, mit denen wir fest umgarnt sein miil'^ten, wenn man uns Ketten bieten wollte,

fcSnaeu nur allmilig wieder «ntwürrt, zerrieben und abgelesen werden, wi« aie nns naeh

und nach mnsi lilungen haben' — so lauten dli Anfangswort« der letzterwähnten kleinen

Schrift, welche Welcker verfafbt hat, nachdem er kurz vorher zum Eintritt in das vom
Groftberaoge von Hessen gebildete Freikorps geffen Frankreich sieh gemeldet hatte und

nun ung'f'ilulflis (Iftn l^pfehle zum Au'.iuiirs. !i f'iitj^r^'rii-.ili. Von tiefer sittlicher Tmlinimiii^ii

erfüllt wegen des Eindringens franstösischeu Wesen«, frumüiaiacber Denk-, Uede- und Hand-

lungsweise m unser deutaehea Vaterhrnd, 'rechnet er am allergewiMCtten auf die ganze boch-

lirr/'nxf Jugend Deutschland'«, dufs sie den Unfug unter sich nie mehr dulden wird', und

bezeichnet als 'den Urt^ fon wo es am dringendsten ond zugleich am leichteateu ist, die

franzSsiacbe Sprache «i verbannen, die gelehrten 8ekoIea'. Nun, meine Herren, es bedarf

keiner Ausführung, dal's sich von einseitig nationalem Staudpunkte aus diese Frage nicht

l&aen iäfat^ dafa vielmehr mit vollem Hechte seit langer Zeit auch die französische Spradia

einen onbestfittenen Platz in dem Lehrplane der deatachen höheren Sdtnie einnimmt.

Gleichwohl bleibt jene Schrift mit ihrer kräftigen, aus dem Herzen des Yerfassers (juellenden •

Sprache*) ein herrliches Zeugnis Sit die wahrhaft nationale Gesinnung unseres Wdckers^

1) V<irgl Kekul.:, Da* Leben Frieclr. (iottl. Wt-kkcr», S. ISr, f.

3) Wieder abgedniekt in Welckera 'Klsiaea 8chriA«n' V, S. S68 ff.

9) Leider nicht «bandaaellist «iedor abgedndct ^ Dar gfltifMi Vesaittluaf das Bsnm FM.
Dr. Eekald zu Bona Tacdaakts der Bsdanr dia Zuaenduuf das aof dar deirl%«a'UaifCtait>ta>BnsliotlMik

befindliehen Gzentplar« dieser Sduift.

4) Vurgl a. a. 0. 3. 10 f. : 'Da« Fieber der Gullomuniv greift durch jVji?t«i:kunp nlliu leicht weitor.

Wo aber die öcbOneu uicUt tou .<«lUt auüiuigeu, »ich von der freukleu Sprache ab»utJiuu, die an »ich
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welcher er — wie seine Bonner Schüler sich erinnern — auch noch in lioliem Alt^r ge-

legentlich im Kolleg oder in engerem trauten Kreise so packenden Ausdruck zu geben

wufste, lind auch diese aus jedem Worte jener Schrift hervorleuchtende nationale Go»inniiiig,

meine ich. M»t üioh Miaeib«ii «1» ein Torbildlich«8, dem deatecheu GymiMsium kinterlaoaenet

Verinächtni».

Und nicht minder die den Mittelpunkt der zweiten vorhin erwähnten WeIcknnMiiai

Schulschrift bildende Mahnung, daü Liuf ili'ii höheren Schulen vor allrin iinh'jt ^ei 'die

fleifaige Übung der Selbsttbiitigkoit uuJ L'oiujiosition, eil» fruchtburL», uiutiäplittertes

Selbststudium, dan Couiponiren der Schiller, Hei en sur Übang des Erfinden^ oder der

blofseii Darstellung einer gegebenen Sache, sei es in dieser oder jener Stilart'. Denn —
(tagt \V eicker') — 'die Freude am gelungenen Eigenen wird bald mehr Lust und Streben

erwecken, als daa Fremde, wenn e« «neh noeh ao vortrefflich ist*. Ale Beleg hieifBr

dii^iit ihm .Jean Faul, der 'einen PHHgl-ni» -eiiirr i^f f]hfr jwle Idee .schrfi)i*"n liifst,

worüber er geletieu, weil er glaubt, dsSa in der erziehenden Welt nichts über das Schreiben

gehe, nicht euinml Leeea nud Sprechen, und iah an Hdraoh drnbig Jahre mit weniger

Ertrag seiner BiWini'^ l':>~''. iiU ein hullns sflircibc, uinl der eni]>findlich ührr (lirji tii^'pu

klagt^ welche jungen Seelen keine stillen Stunden gönnen, sondern um sie unter dem

Siftnben ihre« UOhenden Weine gegen alle Wimserr^ln mit Behaeken, BedOngra, Be-

schneiden Vinn^lthiiTfr.*. Dif IIorauläMirnir dr-mnach und die Pflege eiiip= ilnrrh ri'^erm

Arbeiten »ich bethüUgcnden wissenschaftlichen Siuucü in der heranwachsenden Jugend-^,

ragleich nnter unuiehtiger TndiTidttniisierang — denn («agt Welel^er treffend) Mb dem
I.i'lfrt'i- Uli. Ts .'in ^^•\vi^s(r K ni.«tsinn der Menschenbildiing sein' — , ist dasjenige, was

schon der damaU 26jährige Lehrer mit vollem Hechte als einen 'wichtigen Gegenatand

des Unierrühta in Gymnasien* bezeichnet, vnd 50 Jahre später, am Abende seines Lebens

«ur Zeit der .Jubelfeier seines Professorjubiläum.«, da schreibt der ehrwürdige Grei.«, »einer

Jagendliebe treu, ein ähnlich lautendes Wort deaaelbeu Jean Paul als Wahlspruch unter

sein Bildnis: *Wahrlich, «nf der randen, platten Erdkugel steht fast keine Freude fest,

als nur die der wissenschaftlichen Untersuchung'. Wie zutreffend aber und f&r jedes

Zeitalter giltig ist ferner alles, was in derselben Schrift aber den Wert einer aeitigen

Geaduauusksbildung der Jugend gesagt wird und im Zutaramenhang hiemit fiber den

Wert der ^nieht frlh genug su bf^nnenden* Dichtsrld[tdrat

nicht wuhlluutvnd int und mit einem »cbönon doutiivbea H«rxea unil frChlichen ungeiEWungenfii Silin

eine wabre Dissonnns bildet, dahin werde» vielleirlit die ztirückgekebrten Krieger die e%ei)« .Spruclie.

^Mtin de sich mutbig, fiey und froh {Ütttiea, larOekfUinkiL 6ax mancher von ihaea «fid nicht Lust

haben, den Fltaaaoien tener aeehnlfen, end ki rieh die berrliebe WahiMt oapAaden: der dn Met,

der gbiabe m seia CvulU es, talcm te esse esjalbn«e' Cic. pro M. Cuel. e. «.)*. Vsigl. auftenlem die

Vicht minder ehatakterft^eli««! lurgcrungoD a. a. 0. 8. 95, 3», 43, 46 f , 48.

1) A. a 0. ^ -jl^i h:

2) Vorpl. Kckulu ii .1. 0. (S. 1<;8) über Welikor: 'In den Tagen der Schiinifb batt* er »eine

S biller am l'Udagogium «piiiiiAehcn Heldeiimiit mit dcutacher Geffigigkeit in ei]]4>in Aufaatzf zuuimiueii-

siellon nnd nachvei-im huaen, welche; wo) dua würdigste eei' ^'^n:! ini' iIit Ti^ndcnz, welche offenbar

der Wahl dietea Tbetnat n Grande lag, die Scblur»worte dcrSolir^r' I lM r i'int i. » htigen CegeMtandetc.*

we 'das jagendliche Alter* genannt wird 'das OeaaMwht, desBUi Hanptidiaraktet nicht Uom, nach Ari-

sMeba* weUweUender Sehildening (rhetot n, 11), ta der FOlle eigener Bcfhnagen, soadwii atMsh in

des* Heflbnngeteicben Ar die Vtter nnd dea gansea Staat besteht*.
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Cci^it der l'oesie. Richtig und tief ftihU-ii, klar aiiüchaueu, d«ti Ereiguiss«n, die uns an-

gehen, tieatalt abseUeu und (leatalt gebrn, das Gemeine verachten, für da» Trefflich«

glQkcQ, das Grofse, Schöne, Heitere, Naivc, das Heflnatige und Scherzhafte, wodurch die

verstockten Schleusen unseres Wesens wieder geöffnet werden, fUi|ifiridon, die wahre Frei-

heit gL wiiiiien, die den Stwaten *;>i ' rsiii •i fsl"; Ii, uK -lilai, ischer Sinn und »ein met-haui^i lic«

Thun viiJurulich ist, die die Vtrlai.suug i lirl uiiii tiLiill und die Pflicht zur Lust maLlit,

Eifer und Selbatthütigkeit stählen, an Muster des Edelsinns, der i^^elbstbelierrsthung, der

Valerlandslicln' , des niutvollcn Duldens, der ''n>i?it*'<l.r-irliti;^'krif s< iii Herz anschliefsen,

Heiterlieit imd Laune eiiitttbiueu, durch den ruhig groisen i^til der l>esteu Kunstwerke

Grftrae und Rohe Beb gewinnen, gegen die Störungen uod YerdrierBliohkeiten de« Lebens

eiüt" «chtitrcndc Acffirlf r>rwf>rben, — — di*'^ >hi'[ FriiLh*p dnr Pncsif'. Wahrlich, ein

schönes Zeiigni.S für die tief poetische Nfttur unseres Weickers selbst, aus dessen Worten,

wie ans dem 'erwinneudea ÖeMmmteindrueke eeiner PenBaliebkeit, gdtehnoiMVoll und

unwiderstehlich Weihe und Auf-^chwimg über das wissenscKaf^Hche Leben seiuer Schüler

zu kommen'*) pflegte, dem einst galten die in festlicher Stunde von Otto Jabu, dem Un-

Tergefdiehen, gesprochenen Worte*); ' Dteee Rklitiung geM a«* der eigensten Natur

M'el' kor's hervor, welche ihn stets dem Gamfii /mlrilnirt. wr-i! sii^ finp tii'f ]>ncti~php ist.

W o immer ein Uaueh der schöpferijicben iürai't waltet, die aus dem Geiste des Volks wie

«1er Eiiuelnen die WiArheit und SehSnlidt eebalR, die unvergünglieh ist, da txt^t nie

mit unwidcr-tclilicher Macht ileii vrrwari<lti'ii (Jeist an. Vor sciiifiii siimiTnIcii üliVk <-nt-

hOllte sich die Tiefe d«i Alterthums; im Glauben des Voiles, im tJuJtus, im Stufeugattge

der sieh mtwickelnden Poesie, io den sdtSnen (Gestalten der bildenden Kvnsk ofi^barte

sirli ihm derselbe Geist, und was vor ihm in Trümmern lag, erstand vor dem Blicke des

Seilers zum Ganzen im Glänze des Hoben und Edlen, dem seine Seele von Jugend auf

aUein zugewandt gewesen ist Damit ist nicbt gemeint , dals er je das Sl«ae und Vitr

scheinbare gering geachtet, die Tagesarbeit des Sammelus und Sichten» gescheut habe,

0 nein, auch »ein Gekfartenleben ist in dem Sinne ein köstliches gewesen, dab es Mflhe

und Arbeit war; aber üim itt der Stanb der Gdehrtamikeit zn dem kanten Staube anf

den SekmeUerlingslillgeln der P^cks geworden'.

Unti zum anderen Friedrieb Tbierscb, der 'praeceptor liavariae' oder vielmehr

ein swriter 'praeeeptor Gerntaniaai', der begmsterte, naertchrMkene und thatkrlfl^ Phil-

hellene, in flr-cseii Hei/in die 'fJriechenlieder', wclchn einst hier unser Wilhelm Müller

saug, den hellsten \\ iederklaog geüindea, der auf griccluschem Boden einst mit uueracbQtter-

iieh tapferem Suate aelket ein|^ntai ftr di« Wiedergeburt des helleniadun Volke« tmd
Zeit seines Lebens der Sadie dicM« Volke« trau geblieben, dem Hellaa da sweitee Vater-

1) A. s. 0. B. M».
•i) Schliifsworte der von «ier philosophischeu Fakultüt zu Bens ;iimi fücif/ij^jiil.riL'fi ProfeMOr-

julUauni Welekere (16. Oktober 1659} überreichten Adresse. VurgU deu Senarat-.\t)<trui-k de» voi> L. S.

in nei:keiaen^ Jahrbai hcm f. Hhil ii. PAd. (ISW) gCgabSDSB Berkbt« über dicsss JttUlinia, Seite 14.

3) Vcigl. abendaselbot S. S«.
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land geworden, den die dukbare WleDuelie Jugend einai ftllawlria nnf ennen Fahrten

iiud Wanderungen in Hellas hikIi uls \)irfu ^l^(k•<üXoc begrQfst«, — Friedrich Thiersch,

dem All dem Tage seines schon enviUmten üOjähngeu Doktoiiabiläoma die Berliner Akademie

der Wieaensohaftaa mife Tollem Redite sumifen komrt»: *Wahr1n^ Germania imd Hellas

beide schulden Ihnen die schönste Biirgerkroiie' '), dwr 'in seltenem Mafse harmonisch

au8gertlst«te Mann', der oaeh einem weiteren treffenden Worte «eine« Sohne« und Bio*

gi-ajihen') 'drei ISgenachaflen in aieh Tereinigtc, die sonst gewöhnlich nur getrennt er-

scheinen: griechische Idealität^ r&miBche Charaktenstürkc und christliche Milde', — Friedrich

Thiersch, wie Thomas") za seinem Gedächtnis ein^tt nicht minder richtig gesagt, ein

'Humanist in des sdiSnen Wortes TOÜem Umfange: ein KttX6c wtftM^. Denn 'er gehörte
"

noeh Sil jenen itnmer seiteueren (telehrton, die, uudi wenn sie auf curulischem Stuhle

sitien, noch mit den unt«n>ten and jüngsten, mit dem JQugling und dem Knaben, gleich

liebevoll nnd theilnehniend verkehren, bei denen Koi>f und Her/ sich stetig berühren und

im gesunden Pulssehlag gegenseitig erwecken. Dieser echte Adel der Gesinnung lübt

den Mann nicht ruhen und rasten: er ^chafn das (iutc ohne Unterlafs, im Hause nnd im

öfi'entlicheu Leben, für den Einzelnen, tür das Vaterland, für die Menschheit'.

Getragen von friaeher, jngendlidier BegeiateruDf hatte Thierseh im Jahre 1808

~i iiiL' "(ffciitlii lir [.liitliäti;^'ki-it Uli (l' iu Gymnasium zu Göffiiii^mi begounea, aU er schon

im uächstfolgcudeii Jahre an das li^muaaiuui %u München berufen wurde, wo er 'sogleich

mit der Kraft auftrat, dueh die er der eigentlidie Begründer der philohjgiBdien Stndifln

in Bayern geworden ist'*j.

Hatte er doch bald erkannt, wie mangelhaft seit lauger Zeit die ÜeschaSeuheit der

wisseuscliaftlichcn Lehranstalten in Haicm war, nnd worin die Hemmungen ihres Gedeihens

bestunden'"). Dem jQugst durch di-n Zuwinhs neuer Provinzen aus einem KurfflrHtentnn

ein stattliches KruiiiiriMi h ^.'Wunieiii'n Lande fehlte auf dem Gebiete des Unterrichtswesens

noch völlig eine idaiimüt'sige Uigduisation , welche um »o notwendiger erschien, je mehr

es seit den lel/.teii Deeoinieii des vorigen Jahrhunderts dem an* der Bewegung des Phil-

anthropiniKiMus li-rvorgewachsenen Rfal!«nius allmulilifh geliinpr^n war, Bresche zu legen

in die Mauer des das Studium der alt«n Kiprachen liocli iiult^^nden Humanismus. Ein

wesentlicher Vocsehnb sollte dieser StrSmnng gewährt werden doreh den im Jahre 1604

erschienenen 'Lehrplan für alle churpfalzbayerisrlifn Mittflsrlmli'n'. Im Gnmde aber steigerte

derselbe nur noch die Verwirrung der ächulorganisation, und auch das durch die treäliohe

Sehrift des Oentnlstndienrata Niethammer *Der Str^t de* PhilanthropinismuB nnd Hn-

mani«iuiis in ilor Tlif^nrii^ dfs Er/.irluiiijjsunti'iriehts in imserfr Zeit' vorborfitf'tf ':iHj.'f>meine

Normativ der Einrichtung der öffentlichen ünterrichisaastalten in dem Königreiche Bsjein'

vom Jahre 1808 war weder geeignet, die Gymnasien an kräftigen, noch die neben diesen ge-

griinil'-iru I'*-Lil.iiisi.iltru IclH'nsnilni; /u tiini !ii'ri. Hi'i(!>'-ii Arf-n v.in LeliratistaUcn fdiltf r- \or

allem an c^ualitiziertcn Lehxenii und die kQmmeiliche Qualifikation derselben hatte zur iiatttr-

1) L a. 0. (T^. Seils 7, Abb. 5) 8. UO.

5) Th.*s II n, Su «M.
$) Gedlohtainede anf IViedr. tob TlnsiBsh. l«tO. 8. W.
41 Friedr. Jitcobs

: Ppnaaslien, 8. M) bei Tboniai a, a. 0. 8. 14.

6) Tk't L. 1, S. 286 ir.

Digitized by Google



— 14 -

liehen Folg« eine glÄeh kflmmerliche Bemldnhg, welcher eellMi in den Hnngeijahren

ISl'i Ulli] IT (l^r ^iiiiprisehe Prf niii^rmiiiisfi'r bowonrieu liefs. als fr küli! bis an- IIitx

hinuu deu ootlcidendeu Profesfioreu die vou Niethaiotner filr nie bcautragtc Teucning«-

mUge strich. Weitere Verordnangen wihreud der letsten Reifperongqebre det KDnigi Hex
setzten die uormale LeistHiip^fiUiiükeit der Lehranstalten durch Verkürzung des Lelirktirsus

«esenUich herab. 'Solkn die Knaben schon in den Windeln anfangen, Latein za lernen',

— 80 hieb et damal« — *aoIlen wir sie von den Amnen annehmen, u» aus ihnen Studenten

an machen'? Die Fol)^ war die Schaffung eines 'Id^ais der MitfelniSfsijtkeit*').

Da bestieg am 13. Oktober 1825 der äSjährige König Ludwig den Thron. 'VVir

begiUTaco nne in einer nenen Zeit* — ao aehrieb der alte Fenerhaeh hald darauf an Thiereeh*)

— *a eiiH r wunderbaren and mit grofsen VeriLnderungen schwangeren Zeit, die vieles

nene alt, vieles alte aen machen wird. Wir haben nun einen wirklichen K5nig, wie viel

itt Hiebt damit gewonnen, and keine Uimiterkünige mehr; dringt nicht eine andere achwariie

Heeradiaar an die ledige Stelle «n, ao U&em wir den aehSnen Anfcrstelmngilag de§ Wahren,

Guten and Rechten'.

Nicht weniger liegriäfute Thiersch den Thronwechsel mit den freudigsten Hoff-

nungen auch für die Hebung der Schulen. 'Haii ru zu selbständiger wissenschaftlicher

Würdigkeit und Gröfsc zu erhoben', diesem hohen Ziele hatte er zugestrebt 'anfänglich

als Lehrer de.s Oyrnnasjums, dann als Vorstand des von ihm gegründeten |)hilologiscbeu

Seminare'^ Das Ziel zu erreichen, konnte er um so sicherer hoffen, als bald nach dem
RegierTing«antritt ilr-^ KöiiiiT': Lmlw? die l'niversttfit von Landshut nach Mflnrhr-n ver-

legt und da« phiiologiBehe Seminar derselben einverleibt wurde. Und in der 'Ihat. gar

bald gelang es ihm, den jagendliohen, hochbegabten und iUr «einen k&niglichen Bemf
vielseitig vorbereiteten Herrscher flir das ihm vorschwebende Ziel m erwärmen. Bereits

zwei Monate nach dem RegierimgBautritte bezeielinete eiiie Verordnung den KDiiigs Ludwig

dem oberifeen Kfrehen- nod Sehabmte nie *efiM» der vonOgliclNfeeii Anfiiabett «einer Wirk-

saiiikf'if, baldmöglichst 'Irm Knni'^f' einiM". xvdlillu^iiicsspTH'ii. tiff durchdacliteii, den Bedürf-

nissen der Zeit und des bayerischen Volkes entsprechenden 8chulplan vorzulegen'. Und

wenige Jahre nachher, am 8. Febroar des Jahrea 18S9 nsteneiehnete KSmg Ludwig, welcher

kur/ vorlior dm A i^;«pru<:li gethan'i: 'Nun, ifli will, tlalV nioiiK» .Schulen werden sollf^n.

wie die in Sachsen und Würtemberg', den vou einer Kommission, deren Seele von Anfang

an Tbieraeh geweaen war, mtworfenen *Plan der Einriehtong der lateinisehen Sehnlcm nnd

Gymnasien in l^avi rn'.

Eine walirliaft humanistische i:;chulonlnuug, durch welche eine klare und gesunde

Gliedenmg der hSheren Lebraiutalten in Angriff genommmi, doreh welche daa alte gute

Anrecht des altspnu hüclh'n Unterrichts auf eine zentrale Ptelhuig in dem Lehrplan der

Gymnasien wiederum auorkanut und vor allem dem Lehrstande eine würdigere, gesteigerte

Berofifteudigkeit erzengende unabhängige Stellung gegeben wurde. Doch fehlten nicht

11 'n)i(>r»i-li (ifl. Seil. I, S. IB); 'Worileri «Up Fnr<lcriirigfn an die Srhulon niolit liühcr al« auf

die JIiltolluär«i(;koit f^L'sti-llt, HO wenIt'D eiv buld auch uotor diese hvrubginken iiud nit'ht otnniul mehr

minier von einer bestiauntea Braoohbwkeit für ein angewiesenet GeschAft in Utfera iu Staade sein'.

S) Th.** L. T. S. SBS.

3) Thomas a a. 0 S. HD.

4) Tk * L. I. .S. 3Ü1.
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die laudatores teuiporis acti, Gegner aus dem ^^ierarchischen uiid Gegner aus deiu iiidu-

atrieUan Lagvr, die Anhänger der sltkatholis^^^en Lehrmethoden and andererseits des

ni.'iiJ(>riifn, auf «las im T^i lieii brauchbare geric<i5^ Realismus '\ Huer Koalitiou golatit^

CS, dals der kaum ins Leben getretene SchMi^^_ schon iiu nächsttolgendeu Jahre ver-

dÄagt wurde dorah eine anderweitige 'Ordiuing der laäeiaiMln& Schalen und Oynuuuien',

du Work einer beklLiij;cnswrrtf'n I{<^aktioii, in tnannhr'ii Brzli'liuüi^fii sich ansf-hliprspiid an

den Plmi des Jahres l^t^t', vor allem aber die Forderungen desselben beztlgUch des zu

Leiülenden in d«m Gnde berabitimaiend, d»ft naeb Thieneha eigenen Worten in dem
I'Iaiu' von 1''30 der Plan von l>'i"' 'uaili<'r','<'l[t wie ein Gespenst, wif [in z\(f'ifer Pcluitteii

des Deiphobiu"): ein blwrgaug zu der bald sich anschliefseiideni rückläufigen Bewegung

nnter dem Hiniaterinm Walleratein nnd zu der unbeilTollen Periode de« Hiaiiteriuma Abel,

unt^r welchem es dahin kam, daf- mm den Geistlichen und Ordeiumilnuern die Gym-
nasien Qberwiesen, da£* Benediktiner-Gymnasien errichtet und protegiert wurden, dafs Phi-

lologen, die niebt zt^leieb Cteistliebe waren, flberbaupt niebt xnr Aastellung gelangten,

auch nicht an protestantischen Gymnasien, dafs dagegen 'ein katholischer Theologe, der

im philologiachen Examen in München wegen arger Unwieseuheit dorohge&llen war, als

Gjmnuialprofeaaor angestellt wurde, mit Übergebung der in der PrOfoiig bewibrten nicht

tbeologischen Kandidaten'*): Dinge, welche seiner Zeit dem ältesten HchOler Tliiersohs^

unMrem Ludwig Döderlein den Klagemf entlockten: 'Wir stehen bald wieder da, wo
wir vor 30 Jahren gewesen rind*.

Doch trotz alledem, in t/, uller Angriffe und latrignen uu.iMtll das Haupt empM^
gehoben, das Herz stets voll Vertrauen anf den besseren, gesunden Geist der ihm Ter*

trauenden Jugend, voll Iloffiiung auf das 'bona causa triamphat', wahrhaft ein Veritatis

libertatisque vindex accrrimus contra tenebricosa callidorum hominum consilia'^). so hanta

unser Friedrich Tliierscb aus in ili iii Kampfe lUr die gute imd gerechte Sache. Es war

ihm eine wohl begründete Cberituguiig, dafs, 'wie auch die Au.sichten der Machthaber

wechseln, unabänderlich bestehen die <iruudlehren und GrundsiitzA', vun denen das Wobl
der <T;L'lt-]irti.'u Schule bed!iit;t ist'"', um! diese Ülii;TZf>ntrui>j; vfrlifli iliiu iimiitten aller Stürme

den Mut uiul die Ruhe, «las einst unmittelbar nach dem Regierungsantritte des Königs

Ludwig in freudiger HoSoung begonnene und durch den Schulplan tob 18S9 gewiaaer-

mafsen gekrönte Werk zu Ende zu führen, welches vor allem Tliiersch.s Nameu inisti rh-

iich gemacht hat iu der Geschichte der Pädagogik, dessen bleibender, allgemeiner Wert

vor allen «einen audeireu Verdiensten auf dam Gebiete d«r Sdinle ihm vitidiaerl den Ehren-

titel eines 'praeceptor riormaiüae*. loh meine du in den Jahren 1^6—18$1 erschienene

dreibändige Werk unter dem Titel:

*Ober gelahrt« Sebvlen, mit besonderer RSekaieht auf Bayers/

An dieses Werk in erater Linie dachte ieb, als ich ^meh vorhin ?on einem *Ter-

1) Tb.'« L. I, S. »Ol.

81 Thomas a. a. O. S. 23.

8> Ti-..\ L :i. S. 5'i2.

4} VV orte de» roa der Uütliuger Georgia Anglist» sau fOnfzigjübrigen Uoktoijubililuui Tluericb«

iu Jahre le&S eraunvrten Dip'oms. ;YgL a. 0. Bw Ul).

b) C«I. Sch. IU, 3, Vonr. S. 1.
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miebtnit* Thierscbs für die dentschen ^Sheren If«lifaiuU)t«n. Hat doch Thierach selbefc

diese Schrift als ein solches bezeichneWU In einem Briefe an seinen bis zum Tode innig

geliebten Porteuser Lehrer Lange ToijL^LApril 1826*) bemerkt er: 'Meine äcbolschrül

— habe ich ein Teetamnift gfaxS^fSi de ein Vennii«btnir8 meiner Ansichten ttber

diese ^ache an dais rubliktUK im AUgnä«nai irt*. Wohl \v:ir < s ThierFicli bei Abfassung

dieses Werkes lunachst dämm m tinm, seinem engeren baieri^rhen X'atcriande zu dienen.

BenitB sah er in «luleren Teilen Deutseblands, was er fDr Bayern or.strt'bte, verwirklicht^^).

Die FlrSceptorsdluien Württembergs, die »üchüische PMrsten.sthnle l'forta, deren SehOler

einst gewesen zu sein Thierscb oft mit dankbarem Stolze sicli ß;ernhmt hat, die UniTer-

sität GBttingen: dorn Beaten, was auf diesen Anstalten bereits fflr die drei Stufen des

•gelehrten Unterrichts, die Lateinschule, das Gymnasium und «Iii' IHiversitiit, erreicht war,

sollte Baiern nunmehr nacheifern. Um den Weg aber nach diesem Ziele zu bahnen, wird

in jenem Werke 'das ganze Material der Erziehung und Bildung sowohl nach de« Vor-

lagen und deiu Sachverhalt der (iescliichte, al^ nach den Forderangen nnd Bedingungen
«liT wi i l;>ph (ilt< n Zeit bis ins citi/i liic ;il<;ji'Iiuji'liK

, 7nfrlf*irh abor von diesem (^llgeiueineu

f^taiitipunkt aus das gelehrt« Schulwesen Bayerns (sowie das Jjchicksal der Wiaseuschaft in

diesem Lande) ?on der aogenaniriieii Lateinaehnle U« aar ühiferailli und Akademie in

al!fn X'orflfclit'intr*"», fliltiifeti nnd Trrwfgcn aufgedeckt nnrl bi'urt<'iU''^. Nicht schöner,

nicht erschöpfender vermag ich dieses KTfjiia ec äti unseres deutschen Lehrstaudes zu

ehandcterineieti, als diea von dem Festredner der tfflneheoer Akademie der Wissenschaften

einst zu Tllier-rlis fTrilkililniv Lfisrlirli-'H i.-t: 'fiMLJ-t Di:, iKirli -wrlffKni 'Imnrl-iUzen die

neueren Culturvölker ihre Jugend erzogen, auf welclie Bichtung sie die Geister gewiesen

haben, sieht es Dich an, an wissen, wie nnd seit wann die rein germaniseben Staaten im

Leben der Schule sich '.«m IJoiuini-n mli.ii'in, mhIi-! Du Auskunft, wi'' sicli

Staat und Schule, Schule und Kirche zu einander verhalten, wie mau den berechtigten Forde-

rnnfnen deraelben an begegnen habe, willst Dn klar sehen, wohin Freiheit der Lebi«, wohin
Z"aii<^ lies Tir.rriis fiiliit, zwrifi-[st l>u. ob mau auch heute noch den klassischen Studien

einen vorzaglichen Platz im Bereiche uationaler Krziehong xugi»tehen, verlangst Du, dafs

man den Lehreni llberhaupt und insbesondere eine direnvoUe, sorgenftvie Sfellnng ge-

währen niünse' —
,
schlagen — so füge ich hinan — Stimmen an Dein Ohr, welche in

aberhebungsToUer Ignoranz wagen, den Labltlaaid, vekhem Dn seit Deiner Jugend die

beste Kraft Deines Mivm weihst, und in dem Du das G\Hck md die Freade Deines Lebens

findest, öffentlich den 'weniger vornehmen' Stand zu tit j'.i. ren, der geringeren Ansprach

als andere Stände, namentlich ala der Juristenatand habe auf bonos et praemium*), —
I) n:* h. I, s. 391 ff.

8) Tk's L. 1, S. 2B7 «
3) Thumaii a. ii. O. S. 21.

4) (iel. Si h. 1, I, IS. C7 : 'Ehrr und Uelohniitift! Wiiil iliener ob^rnte Grutulüutz, der ancfa

in Joni Gubicl der WiMcnwhaftßn und der Erziuliung diy Gru2jJli4Jc de» Ged^iheuH, dii- GewShr dea
Krfolg«», der Scbirm de« Quirn, die Atrwdur des Sdaleobtea i«t, «UH-h unlvr uns in dem Umfang«, desisn
er fKhiir i*t. fttr den Lchntaad gdlsad tsmadit, ao ist die Zdt der p<-ii«tigcri l iimilndiKfceil, der nch
«eiM dflnkendctt Balbhait, dar Seichtigkeit im Winee, de« rnv><rni4>Ki'nE' im Handeln, in ihren (ÜVrksten
Omadpfellem enchflttert, und mit dem erttadden, »einer B«»tinimuiig gennehÄenen, in ihr mit Heit<>r-

keil wirkenden l.i'lirstimd b<'>,'innt fflr di«' .Schult?« linc die den nrnen und gest, k'i ;i.n Forderungen
d«8 Vatcrlüiideii tui ütiiu« tleu wivbtigclen Qe^ch&rten bettiininte Juguud genügen und dadurch die b(kb«teD
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wohlan, 'so gr«if' uacb diesem Werke: Du tiudest, was Du «uclut, sei es im Nachweis der
* (Sewlii'chte, sei es im Vorlnlt einer g«wl«ae»lutften ÜI»Reugiiiig. Di« Klarheit derBftr-

steDuni^f, ijii' Kruft n^^ ^rliürfe des .-\n^ Inn k-. Tu- Aiiimifli der Sprache, di-r "W, i|il};liing des

GefUges maclit das Werk zugleich zu einem Muater deutscher Proaa, su eiuer Zierde deutscher

Rede* — ich mSchte aagen — oft wahrhaft Demoatheuiseheti Geiatea und Sebwnngea*), und
d(i<li Mi r nii vielst« derer, welcli- ii i-- nach Beruf oder Amt zustünde, ist heute mit

diesem Ciruudbuche aeiuea Facha vertraut uud Ton aeiueu) (Jeiste erfüllt' ')? ao wie der

jQugere Fenerbach davon erflOlt war, als er semem geliebten Lehrer adirieh*): Ihr Heft

über l/p|ir- und Lerufreiheit habe ich mit einem wahren Jubel gelesen uud mir Eins be-

dauert, — daia ich Sie nicht da hnitc, um Ihnen am den Uala zu fallen« Uer Mensch

mub «ne Beadenaeele im Leibe /.i[>j>< In haben, der hier nicht von der.Gewalt der Wahr-
heit ergriffen uud von jenem edlen Schwünge der Begeisterung für Freiheit uud Wissen-

Bcbaft, von dem jedea Wort augehaucht ist, hingeriiaen wird? Mit vollem Rechte ist ge-

sagt worden: ^Diese Arbeit hat einra bleibenden Werth, und es liegt iu ihr, wenn uns

die Hofinung nirht tfiusclit, ein : in Zukunft xu hebender Schatz'^).

tiewifa aber nicht minder ui dem einige Jahre «püter erachienenen Werke, welches

ebenfalls als ein teures Vermächtnis unseres Thiersch« verdient Veniger erhoben, doch

desto mehr gelesen' /u werden, welches Tliierscli selbst 'nicht uur von Schulmännern,

Sündern von Allen beachtet uiul erwogen" sehen wollte, 'ui li heu mit dem Wohl ihrer

Angelii»rigen da» Wolil des Oanzen, das in der Zukunft rulit, am Herzen liegt'^J, iu dem

ebenfalls mehrbiin'ligen Werke '(Iber den gegenwärtigen Zustand des öffentlichen

L'nterriihts ii. ilrn \\ r > r ] i ln-n Staatf^n von Deutschin ii'l, in II illiiiiil, Frank-

reich und lielgien', veriinluist bekaiuitiioh dadurch, dafs Tliieiijch tai J^hre 1833 als

Kommissar nach der Pfals gesandt wurde, um dort eine ViMit«tiun aller UnterrichLsaustalten

nuszuttlhren, Vorschläge zur Gründuiij^ jv'UPr >'rhnlen uud zur Verbesserung der alten zu

niacheu. Eiue iiissiou, 2U deren glücklicher Liisuug nach seiucjr ganzen Persuulichkeit

niemand geeigneter sein konnte, als Thieraeh, und an welche demnächst im Auftrage

B< liiifiiii-jc dcsi-ulben bulriodigou , sciuü (ftöiisUiu *iü««r mit Wci*heit uad Stärke »chuinen kaun', —
S. 71: 'Stellt die Frage, wcmU-t ihre Uitiing, wie Ihr wollt, so TNlsagt die Schule, wenn aie flbac den

Haiwbedarf gemeinen WUmiw nnd henchrftnkten VennOgana srnpargehafaea md eine Exuehuag sur

Meuicliliclikeit dtueh PBega dar Tragend, dar WteNBSobdkea und döi OesdoBacks werdea soll, «inäi

Lalmtand, der, <li<<»er AufJ^b« gewaduea, «eiiM Bestiinmung in der Schale findet nnd gemlf« der

Stellung, dit< ihm seine innorn Torifige anweisun, dur Schwierigkeit feiner Arbeiten,

der Wirhtigkcit »eine« Aiui' - ;j:eebTt uud bslohut Wird, aus wsleban Klassen auch
Bcin« Mit(;liudi'r gezogen wurden'.

1} Vergl. z B. die Schlufiiworte der ersten Abteilimg de« er»ton Bande«: 'Es ist genug de*

guten Willen», der bslbea Maftregebi, dm ZOgem«, des Bedenken«. Fut ein Menecbeudter i»t Aber

dem Zsndam und Sehwanken dahin gaIhwieB, und nach alahen die Sehalea weit hinter den Etforder-

n\i»«n der Bildnng nnd der Wiieentehaft snTflcfc. antaek gegen eine Zeitk die der grtbtdIielMB Einsicht,

der gewandten lluiticraft, der relftu Mlnnlicbkeit im Witnen und im VenaBgaa mebr ah Jigcnd eine be-

g-iiii 11M1I in dein gewaltigen Hcbwting üur. T.l. i.t^. ik'^ über utte (alle I) Hidbhelt alternder SohwMcbe

und über da« Unvermögen ibre« üuthcs zertriitmui-nul hinwegroUt',

s: Tlioinii« u. a. (>. S. U.
H) Th.'« L. 1, S, 33»,

4) Th.'« L. I, S. S8T.

«) Q. 2. d gel. Vat I, & II.

T«r1iinSliaia*k dtt t1. IbUototmvmMmdans. 9
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der Kegieruug weitere ätadieureiseu »ich scblosseu uach AVQrtemberg, Badeu, Uesseu-Darm-

•ta<lt, Kassau, der RbeinproriiB ond Weatfelen, •odum nadi Holland, Prankreicb and
*

Belgien. Die vielseitigen Ergebnisse aller dieser Keiiieii sind in dem genannten Werke

zuaammeDgeatelltj welches bei aller darin sich fiudeudea bauten Mannigfaltigkeit doch in

flumina, wie das Werk 'über die gelehrten Schulen^ sieh charakterisiert als 'dne Schttta-

»chrit't für die ideale Bildung (ib<-rliau]it im (•egen^ut/. /.iir materiellen Kiclitung, die sich

nur an das Äufaerlicbe, das ijreifbare und Nfitaliche hält, und welche' — nicht selten —
*«Kh der Religion ebenso entfi^mdet zeigt, wie dem Stadium des Alterthums' 'Wehe

qnseien Kindern und dem \ it' rlun le, wenn einmal niclitn nitdir gilt, aU waa sieh i^ählen

und messen IftTst*, mit dimiu Klugerufe kündigt Tliiersch das £racbeinen d'imt^s Werket^ in

einem Briefe an Gottfried Hermann an*), und in einem nach Jahreafris^t gescbriebeneu liriefe

an Friedrich Jacub.s redet er treffend von einer zu bekümiifendoi f|Tf uovi« Ttliv ßavauöuiv

Versagen luuf« icli's mir, meine boeliverelirten Herren, an dieser Stelle einzutreten

in Detail beider lioelibedeulsamen Werke, (.iestatteu Sie aber, dafs ich im Hinblick

auf manche* die Gegenwart bewegende Frage der S<-hul- inid iu(>beiondere der <jym-

5in~;.ilii ftirm instar umniuui Sie erinnere an oin ni.nibetisbekenntnis, welche.'* Tliiersih in

«lern letztgenannten AVerke vor uuumebr 40 Jahren abgelegt bat, das aber — wie ich ver-

trane uns allen noch heute ans der Sede gesprochen ist^):

'FHi ']'.' S, !rirniiiii;_' i!« r hrehstni, durch die ideale und traditiunelle Bildung be-

dingten (iiiter und <iie l e^tigkeit der aul ilmeu ruheudeu Ordnung steht und arbeitet der-

jenige^ welcher die Gnndlage der alten Eraiehung stirkt und den Bau über ihr feit und

uuersrhmt' rlii I. zu führen sucht, wr'i li(-r iu Allen), was die edelsten Geister der ver-

gangenen Zeit uns iu Thai und W^rt (jirol'äet* hinterlassen, die lautersten (juelleu der

Bildung flir den Geist und der Erhebung des Gemfiths findet, der die Jugend fUr das Edle,

das ErhaV>ene, das Schöne begei.stert, währeud rr ilu< ii V' j -.tai;it ~rhürft und Ihre Kin-

sicht erleuchtet, und nie dadurch über Tracht^m nach dem Uenieiueu und UaudgrciHieben

aar BawnnderoBg und zum Schirm jener Goter erhebt, auf welche wir gegründet sind.

'Dietiem entgegen aber, gleichviel na<'i «> Kher .Ansicht und in welcher Absicht,

und für die Schwächung der erhaltenden Ideen und im Interesse der auflösenden Macht

handelt nicht nur, wer jene Basis, auf welcher die Bildung und Ordnung von Europa rnhf,

»iisgräbt, <ider für Biblung eine andere, neue legt, der das traditionelle Erbe grofser Vor-

fahren verachtet, verschmäht oder befeindet, sondern auch Jeder, mehr oder weniger, welcher

auf dem Gebiete der Gisiehnng und des Unterrichts bei Bildung des Standes, der suletst

da.s Uuder der Staaten und der Ziikuiil't in den Händen hat, die Studien, denen das Ober-

lieferte seinen Eintlafs verdankt, durch Verkürzung oder Schwächung bcüchräukt oder sie

dadoreh zurflckdrBngt, dafs er die Jagend mit einer Überzahl von anderen Lehrstoffen

ftberladet und die Tiu ün.iiime fttr sie t^tet, endlich wer in ihnen eben nur ein Mittel fQr

gewisse formelle Zwecke, oder in eb wenig Latein die Hülfe für gewisse Btirgem nfiti-

liche, den materiellen Verrichtungen dienende Künste wahrnimmt.

1; Tli 5 I.. II, S. «tä.

ä) Jh.» L. II, S. M7.

3) TlL'i L.U,&. 4t«.

4) G^Z d. gd. Unt. I, S. 10 f.
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'Alrnr «ttf der «Ddeni Seite wird »ueh derjenige clem Fnnd in die BQüide srbeitea,

der den Blick iiiclii auf die vielfachen Bedüi-fnisse und die gasteigerten Aofordeningeti

der 64>geiuwari gerichtet hält« noch beuDbt ist, ihnen stu genOgen; welcher Tereiumt^ Tor>

xulehren oder zn (Srdem, wu, sei es dem SlenieDtanuiterncht tn «einen yielfaclien 6e-

•talten und seiner grulsen Ausbreitung, Ml M den technischen, praktischen 1 iituiricht

für Indmtrie, Handel and Gewerbe heilsun werden kann. Fflr diesem« Alles »eoit uiit be-

sonderer Sorgfalt zn wachen und zn handeln, während man zugleich bemüht sein noW, jene

Burg der (/ivilisatiun zu Bchirnien, welclie durch die traditionellen Studien gegründet ist.

Wer dieses Beides wobl beachtet und sich in gleicher Weise bemüht, für die Studien der

höheren WiggenBchaften und für die hBhcren Gewerbe in rechter Weise vor/ukehit-n, was

beiden zntrüglieli ist, und dadurch den WidMVpnicli in Wahrheit vermittelt, — in dessen

Bemühen wird man die woliltli'itiirc, iHf ir*>«f<.iiete Hand erkennen, die allein den Garten

der Bildung anzubauen und seine verschiedenartigen Früchte zu pflegen geeignet ist'.

Meine Herren! Besonders die Schlnfsworte diefles GlaubeuBbekennlntsses verdienen

Beachtung'). Tliier.*oh, der begeisterte ,\nhilnger und unermüdliche Vorkämpfer r]n<t alt-

klassischen rnterrichts, dem tiicherlich das Wort Schillers aus der Seele gesprochen war:

'Ea ist der Mühe wert, gdebi so haben, wenn man den 23. Geaug dar Bisa gdeaan'',

— aucli Thiersch war geneigt, neben jenem Cnterrichte als an .sich berechtigt anzuer-

keuuen das Verlaugeti nach eiuuw anderen, vou dem Studium der alten Sprachen in engerem

Sinne nbgewandteo Bildnug«|puige, wie adion Niehahr in Jahre 1899 dem Freunde ge-

silin">l . ii hatte: 'Es int in den Leuten ein dunkles Gefühl, fla''s ulL-nliiii:- fOr den indu-

«triellcn Tbeil ein andrer Unterricht 2ioth tliut, als der in den philologischen Schulen;

wenn sie ihn nnr nicht ao miserahd platt wollten, oft die reapektahelaten in ihrem Kreiee.

riii ii' Auf^' ilii'. i!'-r vrii n. Ulir-amkeit entf inti ti Klris-r ine Bildung für Verstand und

(jieist zu geben, die der analog ist, welche wir der Philologie verdanken, ist wohl eine

der allers chweraten nnd mufa doch zu l&sen Bein*')L

G;ir vieles i-f /i.r riiliii^cti T/i^tirig dirsi r Aiiff;aViC- N»-i(.:Ii'ni liehen. Möge bei

allem, was die Zukunft weiter nach dieser Eiclitung etwa bringen wird, stets der Weg
inne gehalten werden, weldten Thierwh anf der zweiten, an Mannheim im Jahre 18S9

stattgehabten Philologen-Versammlung gezeichnet hat in einem Vortrage, der ebenfalls

wohl verdient, von der Is'achwelt als ein Vermächtnis aus seinem Munde vor der Ver-

gesaenheit bewahrt an werden, in einem Vortrage 'fiber da« Verlnltnife md das gemein-

same Interesse der humanistischen und iudustricllen Bildung unserer Zeit'^).

'Das Gjunasium in swei auf einander folgende Anstalten ftlr Knaben und Jüng-

linge XU scheiden', anfserdem aber 'neben der g«lehrteB Sduil« die Benbehak Miuniriditein

und ) • Ii;.' liattuugcn in gehörige Stellung zu einander nnd den BedQr&üssen der Gesell-

schaft 2u bringen'*), dies hielt auch Tbiersch bereits anr Zeit der Abfiusni^ seines Weritea

1) Dtii'chau3 eindPitig und vorliehrt urteilt üli«r ThiersehB be/. flgliche AnecbauungvD .Sfbmidl

(Gesch. der Pädagogik IV, S. 688 ff.); veigl. t. 0.: 'D«s GfmBSsium von Thierscb ist ein« rein formali-

slisclw Anstalt) «« der jagendUolie Geist in dis tedten Sdmlrsliiefeb einer «bstnklsn Gianmatür einge-

e«twM\ (N)

9) Tb.'» L I, S. MI.
3) Vi rhandl. der Mannheimer PmoL-YsiB, S. 41 K
4) Uel. Sib. III , ». 5Ö4.

»•
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'über g«I«hrte .Schu1«ir fOr geboten, «rnd beadiUmw^it eraclirint, d^Ts schon Thiench hierbei

lebhaft eiugetreleii ist für eine gemeinsaiue humanistische <jruii(lla{2;e beiiler Ciattungen

von I^ehraiwtAlteii'j. Dagegen sträubte er «ich mit Energie gegen das 8treben, 'die

klftwisehcn Studien bei iknt Ausbreitmig und dttrke ta erhalteD*, zugleich abn 'fdr

die Realien in der' — gelehrten — *8ehu)e den ibD«D DiSthigeD Urnftog und Anfwimd aa

Zeit und Kraft zu gewinnen'^.

Nur kam erinnere ich an die heftige Polemik, zu welcher Tbieneh von dieser An^

t-cliauuug aus sich bestiiuiuen liefn ^ogen den hochverdienten Munn, welcher bereite in jener

Zeit an der Spitze des IVeufsischeu höheren ünterricht«weseu« stand, gegen .Tohannee

Schulze*), der gewif« nicht minder als Thiersch stets der Oberzeugung huldigte, dafs i\m

ki.iM-i lu A'.t. rt nii die tiriuidiage aller riynuia-iiulbildung bleiben müsse, der aber für

hiermit vertril_'lii K i'iuchtete, neben dem alts|irachlicheii Unterrichte auch den Healicn

innerhalb des L-.lnjihi(i8 der fiymuasien einen gesicherten Platz zu geben, und deiinr)ch

zweifelloa freudig xuallnunte, wenn Tliicr.seh schrieb*): 'jitTpov öpiOTOv, 'Mafs ist das Beste*,

ni'"'cl>N' Uliin über den Eiugang 71; jiMl, m C-
, minsiuin jener Monarchie schreiben, »nid ilen

\\ unsch dazu, dal's es iliren würdigen l'Hegern allen gegeben werde, dasselbe zu erkennen'.

Im Hinblick aofjene PreafdaeheStiBniung aber hatte Thiersch bereit« im Jahre 1636

an seinen Freund Lange bezBglich di-r beiden "»r-^teii Hrmde seines Werki's 'dbor [:i-]fhr-*.c

vk'huteu* ge«cliriebeu'^); 'Auch die Preufsi^cheu Behörden können da« ihrige dariu tinden,

wenn aie wollen*, vnd nnTerhohlen macht er gegen letatere Front in dem *die neue Lehr-

weisheit in Preufscii (ulrr lü.' '^'li'irlnt'.'if^ifrf" — (?1 — 'Rteigertitii.' il'-^ > lii~si -1 In fi iiii.l ri'nli^ii-

schen Unterricht«' betitelten Abschnitte des Schluf«band«s jencH W erkes, Wuiirtich, welchem

Sehttlmanne f(ia^ nicht das Hers auf, wenn Thienefa dort in seiner warmen, edlen Sprache*)

al» 'die (i; iiiilI r niiL^ lUjX aller w.ilir.-ii iniil Iti'dieren Hili!nii^ d'.r Theilnahuie' bezciehnet,

'erzei)gt aus Bewunderung und erzeugend jenen warmen mid freien Trieb nach dem vollen

nnd ganzen Oennf« desjenigen, worauf sie gerichtet ist*, und wenn er begründend hinxn-

ftgt: 'Unmöglich aber ist, dafs Theiliiahiiie gezeitiget oder stark erhalten wenle aufscr

durch Sammlung der Th&tigkeit auf wenige grofse und jeder Anstrengung würdige Gegen-

»tlttde, in deren Erwägung nnd ErgrRndung sieh das jugendKche Gemtith genug thnn,

mit denen es sich itim-rlich befreunden, an denen es >irh L'li lchsaiu erbauen mi.l rrlieben

kann. Wo ihr iticbt Ober dem Innern de« Knaben, de» JUugling$ aufgeht, ist ihm das

FrOhroth des neuen Lebens mit seinen Morgenwolkeu und seinem jede Knospe des Geistes

t) Gel. Sih. I, S. 279: 'Die gelehrten Scholen huaeti üeh bei ihier «»«tinuMmiy «ohl «rhaHea

und genOgen za^lvich im Anfmdennig«!! de« bArgeitiehe« Leben« , wenn dem fltr dietm bsstiminten

Zöf^linpo nach Vollt-nduni? de« Unterrichts in den iwpi untern Gvmuiüiia Iklaasf^ii eine

ibc«iu kilnftigen Benif« geiiiigeude LpliraosUU uebea dein Gymuasium eiugerichlut und geOflnut wird,

ei M Aak nie höliere BiirKi'rscbuk' odST HaalMkule oder [K>lyteebin«l)e Schule geoaoat werde'.

S) Uel. Seil. III. i*. 310.

8) Vergl. OpI. Sch. III. S. .'{()0 ff. ('Die iiem- l-elirweiHheit in l*reiif»en, oder die gleithinlirsige

Steigerang des duidichen und malittiachen Dnterrichta*.) and S. 56S ff. ('Olier Qang ai»d Lage der ge<

MMeB Schulen in Preulten'.S aoCMidem 0. Z. d. gel. Uat I, S. AM ff. fBeuilhailiiag de» MtsntliehaB

Untemchtc in rrour^en'.!.

4} ti Z, d. gf-]. Tut. r, S. AM.
6: Th 's 1.. I, .•JS2.

6} Gel. Sch III, S. 33».
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«vAiiMfaeDden Haaeb angebroehen, und ein T»g der WSrme, dsr BlOth« oad Fnieht Int

{i\v seine Juffeml begouuen'"? Uiifl flemmch: wrr inibefaiigi^ii dir littorari^i liriii Akt«-ri jent;«

Streit^ä prUft, der muTs meiues Eruuhteaa zu dem Kcüultutc gcltuigen, dafs das Preufhische

OyniiMiam sehon damalt dureh ein veclitoeitige« nnd im Prinzip jedenfidla raarBToll ge-

'imlih's und geplant'''~ Kiiilciik*-)! in die aTig''di'iitff'^ii Fi/rdfiiiniifii der Zeit seine Lcbenn-

kraft nicht güsehwücbt hat, »ouderu gesteigert, uud doTs Tbieracb iiu Utiredit war, weoa

«r den propttetiaehm AoMpraeh that ): 'Wie die alte Lehre doveh DBrftigiieit nad Trocken-

heit der >^ei^ftigen l'flege, wird die mm' Tji'hre durch Cbermafa und Cbersüttigung die

iiuiere Gesundheit zentt<°>reu, und di« Bildung des Ueiatea bi« auf die Möglichkeit abtMten;

imd in der MHte vereinigt, geb^u aus Bajem der Jcmüt nnd der Sdiulrath aua FrenfseD

sich einander die Hände, jener verwundert, (Heser vielleieht CTBchrocken, anf ao Tcnchiedenea

Wegen zu demselben Ziele gekommen zu sein'.

Nun, Tbierseh hat sellMt seinen Irrtum gefohlt, ale es ihm wenige Uonate »plter

auf einer Heise vergönnt war, mit eigenen Augen Einblicke in Preul'sische (jyujnai«ien zu

thau und in Berlin selbst mit Job. ächulxe Ober 'Einrichtuug, Führung nnd ülafs der

Gymnasien in Preofien**) an verhandeln. 'Die preofaiHchen gelehrten Schulen* —
*o hiiitet* nun sein Urteil") — 'sind awar nie.hl, was sie «ein könnten, wohl aber

<lie besten unter allen, deren Europa sich jeizo rühmen kann*. Und klingt es

nicht wie ein ergreifender Schlnfsakkord seines Tietumfa^^seniien Werke« Uber 'gelehrte

!^«diuli'n', wenn Thierseh naeh allen vorausgegangenen lilterarisi-lien Fehden gerade in den

letzten Zeilen die-es Werkes' den früheren Gegner als 'den Kanijififf'tiip.-sfii für diiselhe

Sache' begrüf«t und hinzufiigt: 'Üefshalb sage ich aller Fehde mit ihm ub, und mögen

die Winde jedes Wort verwehen, was bei dentelbeu, wenn auch nicht mit böser Abaicfat|

ilm-h verl«.-t/-end ist '»estarff wnrdoti. IJab' ich al<ei- s, iti liitnes in ^Vulirheit begriffen, so

wird er die Ilaud, die ich iiiui biete, unbedenklich ergreiten, und wir werden, j«der

in seinem Kraise nnd seiner Art, fttr die gemeinsame grofae Sache kflnftig

in ungciitörter Kintrni ht wirken. Denn heilbar, fast Homer, «itul die WcTT.p-n

der Edlen'. — Meine hochverehrten Herren! Für eine 'gemeinsame grolee trrathe' wirken

anch wir, 'ein Jeder in seinem Kreit« und teiner Art*. Uneere gemebeame Arbeit gilt

der Wahrheit auf dem f.'. lnete der Wissenschaft, sie gilt - sei es in der Pchnle. spt es

auf der Universität — der hcrauwucliseudeu oder der schon erwachsenen Jugeud dea einen

grolsen deotschen Yaterlandea, und *waa haben wir TbenimreB' — ao lautete der Scheida-

grtil's de- 72j^llLri^'en Thiersch am Aberjfle seine» LelieTi>. in der Sehliir-^it/un;.' der letzten

I'hilologeuversatumluug, welcher er beigewohnt hatte — 'was haben wir Theureres und

Kostbareres, als unaer« Jugend? Was haben wir €Sr5lberea anaustrebeo, ala die vollsttndige,

unbedingte Entwicklung der Bildung ders-llen für Christeiittiuin und Tugend in. ölTeut-

lichen und Privatleben y Wir haben hierfür ]llittel in B«wegung zu setzen, die nicht von

heute and von gestern, die sehou alt rind, wie die Bildung selbst, di« ihre inner« Kraft

an erweekan und an gestdien an allen Zeiten bewiesen haben, nkht erat au baweiaen

1) Oel ?di III, S. 841.

9> a«L 8cb. III, S, »5a.

S) Oel. 8dL ni,<8. B64

4) Oel Sch. III. S. ..GO.

&} Verhandl. der Stuttj{Art«r Phi lol.-Vertammlung (laU) S. 1S6^

4
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haben» und die einen Jeden zur Anerbennnng de« größten Gniud^aties hiunhmi, dt& der

Geist nur durch rl-Mi K.-i^t irfwcitf wiril''!.

Wohlau denn, meine hochvorehrtpii Htirrcn, balwu wir der Jugcud xuni Ueil immer-

dar boch daa teure Yerniftchtnis, welch«« Friedrieb Thiersch und Friedrich Gott-

Mfth Wclckor uns hinterl ismn linWn. M'^n' i' ivon '/iMigiiis ublegen anoli unsere dies-

malige Versamiulung! Möge deiunüchiit »mli von dieser VerNtiuuiluug ge»ugl werden

k5nnen, was einst Friedrich Ritachl der 4. Yersammlung dentsehcr Philologen und

Schulninmi. V )ia> In ü iliiift. dafs sie 'ein erliflicinle«* Zeiigniss gt, mit

welch beharrlicher und erfolgreicher KiutraLht wir in einer Zeit, die durch

modentet« Interesaen Tielfach bin- und hergezogen wird, festgehalten haben

an dem idealen Lebenskeriie, welchen uns die Hoehbaltnng Und die Durch-

dringung des kiaaaischea AlterthuiuB gewährt'.

Hit die§em Wnusche, mein« Benren, erhlitrc ich nnnmebr die 37. Vertammlvng

deutteher Philologen nnd Schutminna f&r eröflket. (Lebhafter Beifiin.)

Meine Herren! I.>as eri<te. was r.ir« jetzt <ililie!»l, ist eine weitere Pfliclit der

Pietät. Einer alten, schönen bitte treu, gedeukeu wir zu Uegiuu unserer Verhandlungen

der tenrai Genoesen, welche ««it nnaerem leisten ZusammenBein tou dieser Erde geschieden,

(iar viele schmerzliche Verluste haben wir im Laute ilcr |et/.tvertlosseneii bi-iden Jahre

sa beklagen gehabt, und neben hochbetagteu Männern, welch« der Tod abgeruteu nach

eüiem langen arbeitsvollen Leben, war so manchem hoffiinngsTollen l^ben nach Rottes

KatsihlulH friihzeitijf ein Ziel geni-t/t. Wif mant lier von iliiieii vt rdi« iitv dur« ii einen ein-

gehenden Nachraf geehrt zu werden! Nur in aller Kflnee aber i»t mir hier vergönnt die

Namen der Geschiedenen znsammenznstellen:

Karl Halm (f 9. Okt<.ber ins?), Anton .Iosei>h Heisiu ker (y :i«t. Oktober isSt?',

Karl Joadüm Marquardt (f 30. Norember 18»2), Wilhelm Herbat (f 21. Dezember

1882), Olsbansen ft 29. Dezember 1«A2), Bratuschek (f 16. Januar 18«3\ Otto Korn

1; Vf;rf?l, Zdler {'Tber "lie li«Ml< iilutii,' ilcr .Siir.uli'' iiiul <l<'« S(>riii iiunt«'mchtR für i\m (jei^tiiji^

I.fbou', Vortr. tmd Abhau<ll. III, S. lOHrtVi S. iruf.: ticraJe die Jug4>iid b i I <i u n g wir<i von vielen mit

dem Itloben Lernen Torwei hielt. Si« hoben aich nicht klar gemacht, daft «s sieb bei jener nicht darum

bnsdalt, sich «iiie Ansabl bestimmter Keaataisse and Fartigküten RIt ZsifUbans einmpiSgsii, dafli ibie

Atd||aba «ialmahr die lat, die GeisleskrikRe mOglldiat allseitig aa tfaea and tn «utwü^ela, den Siaa

vmi äu» Verrtthtdnifk nir alle« das sa wecken, was dem Leben des Mensebsn einen Weith ifiht xmi et

ili;n ri' ii Iiv Tt^ sk'h in drr W.lt zurcclitzutiudpn, iLils für hip weit mehr darauf unkomnit. w ! L' -lomt

Hift;, .US v>i» gelernt wipl Aiicli da» IcliU-rr iat freiiah nicht K'^'i^liK'''*'«' Aljer iler Miili sUU, nach

dem der Werth de» LemstotTi'n heurtlunlt in'in will, ist iii< ht diT liaiidMi-ikKinilfHi«!» <[•> Nutn'nsi für he-

etimmU' prul(tliit.'lit> Zwecke, aondern der dea TAnäuMen auf dii> Bildung de« Geist«« und Charaktera.

Niclit mit deu OegcBfChidea hat sieb die Jugend auf unteren QelefarteBScbuleo sn beeebftftlgen, weiche

•insm jeden ia satnam apBtsnn Lebeasbenif am liftallgsten TorkoauBen wesdca, scndsrn mit denen,

welebe an sieb seihst den bOcbatea Werth Itah», dem Geist und Oemflib dif genmdeRte, InSfttgste,

li'Ui jn;.^ii>!Ut lirii AltiT um l>p«)i-n KiD-a^Hnd»' Niilirtiiiff trfwülinMi ; und dienern MalÄntiilM- i,'<'Die»i".'n

<vir<l die h'i'untniM kliii%Ki-ii.lK'U Alturthum« und die liruDdlogt.- dniatdU'U, di« dt'r altvu ^^>raclti:u,

die I. KK.- |ii;t>ui iiv>.'\rtit{ im Jugendunteniolit «inninmit, aueh fttnei cum gegen itlr daa geistig«

L«bcii uuüert,-« Volke« bubaopten'.

Verband), der Honner FhitoL-Venaumiaag {IS*V). .S. SA.
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(t '^ü- Jiuiuar 1^83), Kl«iu«orge (f 12. Februar 188!)), Guütav Tkdulow {j 11. Mar«

1883), CbrisUMi Friedr. Wentrup (f 15. Min 1883)» Ernst Koepke (f 19. Min 1883),

Hi-riiiiinii Perth. s ;t 1". .tuni Ixs.H, Klemens (v IH. Juli 1^'<;V\, Wilhelm Diiulorf

{j l. Augu«t la^'i), Theudor .\»Uer (f 17. Ssepteiuber 1^83;, Karl bursiau (t2l. S«|>t«iiiber

1883), Clemm (f 21. September 1883), Alfred Scbotimatler (f la Oktobev 1883), Hei^

iiiaiiii Seil III itlf i'I Oktober. 1883), Aniold Schäfer (t 2". Nov.ml . r 1Hk;j
,

]hu^„

llberg (tÜO.November lS83j, Löwe (f IG. Dezember I8b3), Ueruuuiu Ulrici (f 11. Jauuar

1884), unser Hermann Znrborg (f 15. Jannar 1884), Jittta« Jeep (f 16. Janoar 1884),

Sifgl'rietl (Jo Usch ii, i 1 1 v :'.
1 Tai aar 1884), Theodor Hcyse (f 10. Februar 1881., Karl

MülleuUoff (t lü. Februiir 18S4), IJüchmaim i.t 24. Februar 1884J, Stinner (,t 2Ö. Marx

1884), Friedlftnder (f 5. April 1884), Latjobann (f ». April 1884), Paschel (f 14. Hai

1884 , Kruhner (f 10. .luiii 1884j, Johaiui Gustav Drr.y s, ,, (f 19. .luiii 1884), Richard

LepsiuB (t 10. Juli 1884), Lichteusteiu (f 8. August 1^84) und — vor wenigen Wochen
— (lUttftT Kiersliu^ (t 15. September 1884).

Ein langer 'Zug des Todes', meine Herreu, hat mit dienen Nomen vor uii.seren

Augen sieb dahin bewegt, und viele teure £rinnerangeu sind bei dem einen wohl durch

dieseOf bei dem andern durch jenen Namen aufs neue enreckb Vereinigen wir uns in

dem, wa« wir empfinden, indew wir treu dem Wort4> des Tacitns: 'feminis lugere honestum

est, viris meminisfle', im stillen geloben, dius .Andenken der fon niu Ueschicdcneu »iet» in

Ehren zu halten. Dea xum Zeichen — tö jap fipac ictX davövTurv — ersuche ich Sie Sich

Tpn den Sitien au «beben. (Geacbieht.)

Erster Prüstdeiil. Meine Herren! leli habe Ihnen nunuiohr initzutcileu, dafs

Ihr Priiiiidium !«ich gestaltet hat, zu Ehrenmitgliedern unserer Ver.saiunilung folgende in

Dessau ansilüsige Iltiren zu erneimen: Se. Excelicuz Herrn Staatsministi r \ un Krosigk,

!;c. Exrellen/ Herrn (ienernllieiiteuant a. D. Stuckmarr, Herrn UegicruugH|)riisiiient Oclzc,

Herrn Laudtagsprisident Pietscher, Herrn Bürgermeister Dr. Fank. — Wir glauben

Ihres Einrerstiindni.sses, meine Herren, von vomhereiü frewif^ zu sein. rBnivf)'!

Eh liegt uns uuu weikor ob, uu«cr Bureau zu bilden, ret>p. zu vervollständigeu.

Das Prtsidiam maehi Iboen den Tonchtag, das SekrillfldiTemiitt an tberb«geB den

Tfi'ni!i: Olicrl'^lirer Hr. Ralliii au.i Dessau, Oberlehrer I>r, Wüsthkn ;n;<; 7pHi>t und

tijiuna-siaüebrer Dr. Eckstein aus Zittau. — leb erlaube mir die Antrage an die geehrte

Versammlung sn riehten, ob sie mit diesem Vorsehlage ebrerstanden isi (Ja wdil!) 8o-

Ulif IT- min- i<ll iV\r (.'ntlMIluf rll HvrlTIl, rtii'llf.llt^ ;ui ilii'M'in TImIh' Plllt/. i.ll lulllllrll.

S^Gescbieht.J Ich erteile nunmehr das Wort -Seiner Excellenz Herrn Ötaatsmi nister von

Krosigk.

Siu;il >.ininiv1iT von ICi-iisiiik i I>i'-.s.tu): IIik hgeebrtc ViTviitüinliiii^;! Sc. Hoheit

der regierende Herzog, mein gnädigster Herr, der auch in der fernen Schwei/, ties heutigen

Tages mit hohem Interesse gedenkt, hat mir den sehr ehrenvollni Auftrag hinterlassen^

die hohe Versammlung zu begrOfsen, in Seinem Namen in Anhalt willkommi'n m lieifsen

und Ihnen, mein« hochverehrten Herren, allen dafür den freudigen Dank Sr. Hoheit aus-

sDspceebeu, dab Sie bei der Wahl des diesjährigen Versammlongsortes unseres Anhalts

gedacht und Ihre Zelte unter uns aufgeschlagen haben. .Meine hochgeehrten Herren!

tio, wie unser Durchlauchtigster Landesherr, «o denkt und dankt Ihnen aber auch dsx
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gaii£e Luid uiid wüiudit Ibrea hohen Bei»trckuugen und Zielen den be»t> u und .^^geu»-

Tricbstcn Erfolg.

Und damit, meine hochverehrten Herren, noch einniiil und zugleich int Namen
des ganzen Lande«: Uerslicb willkommen in Anhalt! (Lebhatt«r Beifall.)

Erster Prisident; Sfein« Herren! Idi glanbe in Ihrem Sinne zn handeln, wenn

ich mir gestatte, dem üerrn Staatemini.'-ter von Krosigk d4'n vrbindlichsten I>ank aus-

Ktuprecben für die liebenswOrdigen Worte, mit denen wir von Sr. iskcelleoz soeben be-

grüftl mimL Bas Wort bat nunmebr Herr BOrgernieistpr Dr. Fnnk!
Bürgermeister Dr. Funk (E'eMsau): Meine geehrten Herren! Oestatten Sie mir,

Aata ich im Aiischluls an die eben geaproobenen Worte des Herrn Vertreters dar Stftst»-

regienuig Sie auch namens dieser Stadt willkommen heifK. Sie finden ja hier so manebea,

WU geeignet ist, iu den Stunden der Erholung (»eist und Herz zu er<|uicken, und f^ie

finden manche Stelle, die uns an Moment« erinnert, welebe för die Uescbichte defs r)> ul -< hen

Schulwesens nicht ohne Bedeutung sind. Aber was wir llinen zu bieten venul g. u, ist

doch nur gsriog im T«rbBltni.s -/.u dem, was wir Ihnen zu daukeii haben: ii I: i.iPtue die

AnT<»'j'.ingen, die Sie uns gewiilirfti, meine dif Tl<>/ü'Iiii!i'^t ii in die wir zu Ihnen tn-ten

dureli den persönlichen Verkehr und durch die liihialiun- un Ihren Verhaudluugeu. Vor

allem mahnen Sie un^, dafs es ideale Interessen giebt; Sie erinnern uns, dab dfe Wissenscbaft

Relh.stzweck i-t uml nicht blofs das Mittel dazu, niateriellc Ititerewsen wahrzuiielunHii, Bs

aiud die besten Erinnerungen aus» den Tagen der Jugend, die Sie in uns wachrufen.

Hit dem Dank dafür heiike ich Sie benlieh willkommen, wünsche^ dsfs Ihre Be-

ratungen dienen rnngt-n /tirn ]]<>]]<' Deutscher Wishcnsdiaß, Und bollS^ dab Sie in «olchem

Sinne Sich diester Tage erinnern mügen. (Bravo!^

Erster Präsident: Meine Herren! Sie haben seibat schon benii0, wie dankbar

Sil' iiiit ii.ir für 'Vu- fr) undlichen Worti'. wr'lr!ii-> wir -urli ii \ . inMi>i;ii' -i liiilu n. Idi

möchte uuinuehr meinen verehrten Herrn Kollegen Stier erfsuchen, die erforderlichen ge-

schlftlidien Ifitteilnngeo in machen.

Zweiter Frä.sident: Hochgeehrte Herren' lu-lioi n.li p- Inn li;j;c. hrte Henifs-

uud Amtsgeuomten! 8ie und Ihre Reehtsvorgänger in KarUruiie haben mir die ehreuroUe

Anf^be »lerteilt, an der Vorbereitung nnd Leitung der gegenwartigen Versammlung in

zui'it' r Stelle mich zu bi.-teiligen. Ich sage Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank.

Der Schwerpunkt Hegt ja in dem ersten Präaideuten; — wo irgendwie sonst meine Dienste

in Anspruch genommen werden, werde ich selbstTetstimdlich meine OblisgnilMitBn naeh

Kräften zu erfflllen suchen und bitte zum voraus um Ihre giltige Xach.sicfat, — rrentuell

auch, wenn mein Gesundheitsaastand irgendwie hemmend einwirken sollte, was ich nicht

hoffe; am guten 'Willen meinerseits wollen Sie nicht zweifeln.

1> lif mir dir jefact ob, wie der erste Herr PtSsidest schon enriUmt hai^ Ihnen

geschäftliche Mitteilungen xn machen.

Die erste Mitteilung dieser Art betrifft einen Na<;htrag zu den Eingiingeu, die

Sj,' bcreii^ ini er.'-ten Tageblatt gelesen haben: es ist eine Probenunimer der 'Int^natlO'

Halen Zeitjichriti für allgemeine Sprachwissenschaft' von Frii»ilricli Tn luKpr; ein Exemplar

li^t Torläutig zur Einsicht aus, und es werden eine .Anzahl bezüglieiier Prospekte morgen
aur Verteilung gelangen.

Das Nächste wäre dpnu, wie es flblicb ist bei den PhilologenvenaninluDgeD, die
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Koirnuissioa fdr die Wahl dea iiäclisteu Veraauiuiliuigsortea zu büdea. £a i»t üblich,

aSutlkhe firBhere FVilaideolee, di« in der YwBaiBiiiliug gegtnwirfig und, ta «rnehen,

zusaiunieuzutret«n nn<\ Wt-id ii- vi>i/iibi>raten. Irre ich nicht, so sind nach der Liste

nur die U«nr«n Kckateiu, Kern und von Urlicha anwesead; aoUteu noch sonst «inige

•ein, eo bitte icb, wii tpftter gefllHgat Mitteilang m maden. Di« betreffenden Herren

würden ersucht w('r>l('ti, itir.ri^eii tuifliiiiiffa'^ um ]', r lnü'mliu'ti'n nrundsteiiüegung sich

in dem Konferenzzimmer dea Gjmuasiuma hier zu einer Beratung einündeu zu wollen.

Ich darf in Perenthcse gleich etwas anfllgeii. Der Name des letztgenannten

Ilerm ist durch ein Versehen in der List« etwas andera wiedergegeben und denientN]irecheDd

eingereiht worden. Es ist wohl vollkommen veruihlich, wenn hier und da Versehe»

Torkommen; aber ich glaube im Sinne mid Namen des Bedaktionsanssebusve« sn apreeben,

weiui ich die davon betroffeiwn Herren Intte, wo irgendwie ein Venaihen vorgekommen

ist, es bei joiem berichtigen zn wollen.

Es wäre dann weiter unsere Aufj^abe, eine Torbemttmg berbeimfnfaren Uber die

Ihnen für den Freitag zur BeschlurHfaesuug vorliegenden Antrige von der brlsraber

Versammlung, von denen Sie aus dem 'Tageblatt' bereits K' initnis genommen haben worden.

3>leinc Herren, es wäre ja natürlich au sich möglich, »if gleich im Plenum zu beraten;

vielleicht aber kürzt es iinscc Verhandlungen ab imd liegt auch sonst im Interesse der

Sache, wenn an h hieför t iiii' Ki)iii»inssion zur Vorberatung ernannt würde. Das Prä-

sidium matlit Linen den Vürstlikg, die eben bezeichneten Herreu damit zu betrauen.

Es ist ja uacb dem Statut eigentlich ein besonderer Ausschufs, aus den Pribidenti-n der

vier letzten Versammlungen bestellend, für dergleichen in Aussiebt genommen; Ja ilic in

der Begel nicht alle beisammen siud, so ist ^ hier wohl am uaturgeuäTseslen, auch jene

Herren darum zu bitten. Sollte jemand einen anderen Yoraeblag haben, so bitts ieh ihn

SU infscrn; wo nicht, so nehme ich rii. dafs rr rrnnc-limiitt ist.

Waä die anderen geschättlichen Mitteilungen betnöt, so sind sie eigentlich wohl

alle nur Wiederholungen dessen, was im Tageblatt' bereit« angegeben ist. Ee ist aber

bei iliTarti)_'i'U liriifseii Vei-snninihinijnn iiifht.<? natürlicher, als dafs (Iiis 'hw oder andere

übersehen wird, und >Sie woUeu mich daher eutsclialdigeu,>weuu ich iiuieu zum Teil oder

dnrofaweg Bekanntes in Brinnertmg an bringen mir gestatte.

Znnüclist die Sektionen. Wo die Sekti<in(-n tagen, ist aiijrogi lu'n. Es ist ein

glQcklieheit Verhältnis, dafa mit Auanahnie der archäologischen, die im Konzertsaale dea

Theaters tf^n wird, die anderen s&mtlieh im Q^mnasinm — also ungeföhr gegenüber —
ihr riiti.Tl<i>niiui'n Ljefiiiidi'n IkiIjcii. T^s i-it ilorf bereits VorVidirum.' tretroffen, diif- v'N'ich

uutcu die verac|^edcucu Lokalitäten augegeben, also leicht zu üuden sind. Die Herren

TorstSnde der Sektionen wollen nachher die Gflte haben und die Sektionen su konsti-

tuieren suchen.

£s ist ebenfalls auch schon im 'Tageblatt' datanf hingewiesen, dafs es dringend

irlliwchenswert is^ die betreffenden Tagesordnongen der einseinen Sektionen mBglichst bald

in dem dazu bestimmten Briefkasten niederzulegen, damit sie zur Kenntnis des PiSsidiuma

kommen and dann weiter im nächsten 'Tageblatt' augeseigt werden k&nnen.

Es ist jA wohl schon belcannt, dafs allerdings von den 7 im Programm genannten

8«-ktiotien die letzte noch nicht SO den ständigen geliört; es ist über Wohl an erwarten,

dafo sie jetst den ständigen eingereiht werden kann. Wie Sie sieh enuneni wollen, ist

v«tkiMluem te sr. rbiMtosM'tMtiMtMS' 4
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ea Oewbs, dafs eine Sektion, die dreinml bintereinander Ton «enigsten« 20 Hitgliedem

besncbt gewt'imi ist, daiuit deu ütüiidigeu bcigcfa|;t wird.

Das Nächste wäre (ich erhiube mir die tteiltenfolge uitcb den ^uwineni des 'Tage-

bltttes* ni -wühlen), wu in IX gesagt ist: dab an jedem Abend spiteeieiia erwartet «iid,

daft« diejenigen, die am MittageaBNi in dieaem oder jenem HMel tcilnehmeB iroUau, die

Gfite haben, sich einziixeic1in«'n.

Ferner XII: 8e. Hoheit babeu giiüdii^si Sein ReHidenzschlor» und andere Sebfösaer

liier in der 1,'iugegend (mit einziger Ausnahme desjenigen im Georgium, welches gegen-

wärtig bewohnt ist) zum Besuche freigestellt, und es «ind besondere Stunden angegeben,

^?o der Besuch besonders willkommen sein würde: Mittwoch und Donnerstag in den Nach-

uiittagastuudeu 1— Ich erinnere femer noch daran, dafs Herr I'astor Stenzel, Vorstand

deo numismatischen Kabinets, sich ebenfalls sehr freü« ii wird, Herren, die aicb beaondera

für di^eu Zweig interessieren, daselbst begrüfi^en zu künneii,

Ea fdgt XHI: YargBOgoagen. Wir haben dringend bitten mtlaaen, nna mSglicfaat

reobt^oitif; Ale M'^ldungfn für den Ausfliift vnch ^^'Ht>'nh^riX -/.n^fhen zu lassen; es liäiij^

davon zum 'JVil mit ub, ob ein Extrazug gewählt werden kann, oder ein anderer Zug

atatt dmnen benntat werden nufa. B^entlieh iat ja die Friat abgelanfea; aber idi glaube,

dafä dnzchio Nnrhinfldunirfii immer noch sehr willkommen sein würden lul. iriaulie

mir also die dringende bitte, dafs, wer sieh noch oieht «utschiedeu hatte, aber nunmehr

entadiieden bat, seine Ifeldoog jetst sehleonigat besorgt.

Heute alii-iul ist ;^f'v>-IIii;c ^'l•n•illii;ullj^' im 'Ilnfjiitter'. Wie SI'' bfrottri aus dem

'Tageblatt' ersehen haben, ist ein Konzert mit anschlietsendem Tanz beabsichtigt £a wird

gewib den Mitgliedern aehr willkommen sein, denjenigen ^woihnem unserer Stadt, «fi«

nicht Mitglieder der Versammlung sind, die aber die Güte gehabt hatirii, rr.'ii|uarticr

i'Ur Mitglieder der Versammlung zu gewähren, eine Aufmerksamkeit dadurch zu erweiseu,

dab sie sie aa dieser geselligen Vereinigong einladen. Es smd an ^eaent Zweeke BOIeta

erforderlich, und die Herren werden gebeten, bei Zeiten diese Billets in Empfang zu nehmen.

l«h glaube auch noch an XVI erinntcn zu dürfen: dafs die £iaenbahnbillet8 durch

Tektaren, die im KiuidangsbureaQ ra eiltaltan sind, ergänzt werden mBssen; endlich tttrit

an XVU: dafs Subskriptionslisten für die "Verhandlungen' der Philologenversammlung in

Teracbiedenen Lokalen ausgelegt sind und gebeten wird, da die entspreeheuden BintragungieB

bei Zeiten oniehme» zu wollen.

Das wäre dasjenige, was ich Urnen an geschäftlichen Mitteilungen zu machen Utte.

Erster Präsident: Ich bitt« nun Herrn Professor Dr. Gosche ana Halla, daa

Wort zu uchmeu zu der uns freundlichst in Aussicht gestellten

fiedichlnisrede anf Richard Lepsias.

FrofiMBOV Dr. Goaehe (Halle): Indem mir TergOnnt ist^ Ober den kQndich beim'

gegangenen BJchard Lepsius das Wort zu ergreifen, inul- ah Sie, hocbausehnliche YeF'

ammlnng, um zwiefache Nachsicht bitten. Ich bin in der I..agc, Uber I^epsius sprechen

an kBnneu als dessen Schüler und Freund, imd nach einer lajidläutigeu Theorie ist es ja

nicht gestattet, anders ala wiaseiischaftlich zu berichten und zu erzählen —, ohne jede eigent-

lich herzliche Teibiahme, nur mit durchgäiigiger (»egcnständlichkeit. Aber wenn irgend

etwas, meine Herren, Lm Leben sein gutes Recht hat, so ist es das daukbure Herz, und
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von diraem Hechte Ittaen Sie mäx GebrMieh nuehen, kühm um danriUen Gtbnudi machen,

vi'il ich ledi<:1ic]i von diesem Standpunkte aus dieae eiiuig gseitete PenSnIiebfceit tiefor

zu versUibeu meiue, als es 8on»( möglich wäre.

Dami habe ieh aber noeh um «ine sweiie Naehauht su bitten. Wehn man toh

Lepsius redet, so hat man sich einen aufserordentiich weiten Horizont zu stecken. Ich

verde Sie nua bei «oeeren gemeinscbaflUicbea Betrachtungen führen mflasen an die ent-

femteaten Orensen Oataaiena «md in daa SpracheDgelriebe Afrikas faincun; wir werden mu
zu vergegenwärtigen haben, wie Lepsiu« die ägyptische Geschiehta anfimoht am £nde dea

vierten Jahrtausends vor Christus, und wie er sich bemüht, den gegenwSrtig noch chrititon-

tums- und kulturlosen Völkern ein Alphabet zu schaffen, das sie verstehen und gcbrautheu

kSonen. Gerade die Gröfse und die Tiefe der von mir nicht sowohl gesuchten, als viel-

mehr sich mir darbietenden eigentümlichen Aufgabe bringt es mit sich, dafs ich so Ihrer

Nachsicht weit mehr bedarf als für irgend einen bestimmten wissenschaftlichen Gegen-

stand, der nach hairgebr i< liU r Methode und nach bestimwtm Zieli n hin behandelt werden

könnte Aber wenn schon der warme Ton unseres heutigen Uerm Priisidentra der Tleim-

gcgangencu zu llirer lierzLiclieu Genugthuung gedenken konnte: so zweifle ich kciueu Augeu-

blidc dann, dafs Sie mir gern folgen werden, wenn ich Sie einlade, in grofsen Schritten

mich zu begleiten in der Dar8telluii<:; des Eritwickelungsganges von Richard Lepsius.

Sie alle ohne Zweifel kennen die scheue Stelle, von der er ausgegangen ist: jenes

berrltehe Saalthal, daa bei Nanmbaig akb «imtttig in geaitaltan begimt, iai «aim Hränat

gewesen, — niilit seine /TifäMitCP Heimnt, sondern sein iintnr «^anz chomkt-eristischen, teils

noch vorhandenen, teils wechselnden Verhältnissen gegebene Ueimat. Als ßichaxd Lepsio»

am 23. Oesember 1811 in Nanmborg feboroi wrnde, war diea noeb eine «Idiaiaebe Btodt

Sein V.iier, ein a u.-^|/ezeiiViiieter liixdiijeVtildcter Jurist, liiiMn bald nachher die schwierige

Aufgabe, seinen trühreifeu •'!>ohn durch die Übergänge vom sächsiaoheu Eurfürüteutum,

seit Iranern KSDi{i(tam, mm praobiaeben seit einem Jabrbnndert bewfibirten ESnigtnm,

ai;.- einer .tlteii in eine neue (')rdllutl^ der Din^'e zu Ijeuli'ilen : der eljen erst lernende

Knabe hatte allerlei Fragen zu stellen über die Wandlungen so eigentümlicher Schicksale.

Aber da^ was bei anderni Kindern frühreif, fiut nase^ia eneheioen kSnnte^ bildete hier

das verräterische Merkmal einer höchst eigentUmlichon Geistesentwickclnng. Der KiiLilf.

nicht unr lernend, sondern auch sich ganz eminent sittlich Torbüdend, kommt aehr bald

zn jener sobaineit AtifHusnug des Lebens, welche engbegrenzte Reicbe nidit kennt, sondeni

der instinktiv ein prävalierendes Staatswesen mit grofsen menschlichen Absichten be-

deutender gUt^ als ein« softUige Nationalität, die kleinstaatlioh ihre Ideale su formen hat.

So tritt denn Bidiard Lepstos frühzeitig genug, sefaon als lentender Kimbe, ein

in eine gewisse allgemeine deutsche An«;hanung, — nicht in jene romantische Anadmaoitg,

welche ihn damals umgab, sondern in diejenige Anschauung der deutscbeo Dings, wie sie

sich allmählich ui grofsen Thaten gestalten sollt«.

Bald gab es für einen solchen Knaben in Naumburg nichts mehr schulmäfsig U
lernen, desto mehr aber in der eigentümlichen Art dieser Stadt. Vor des jungen Lepsius

Augen stand jener wunderbare Dom, dessen Erinnerungen so weit zurückreichen, ein Dom
mit verhältni!>njiii-^Lir modernen Dingen ausgeputzt, ^velcbe allerlei Fragen des Knaben

wachriefen, tinl ul- man ihn nun nach Schulpforta tliat, da brachte er selion allerlei

kuustgeschichtiiche oder wenigstens baugeschichtliche Probleme, über die sein gewiüseu-
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haßcr Tater ihn aelir geschickt unterrichtet xu haben ichcintt mit sich. Viele von nnwn
wonlrti il'ii ri*iüeTi<Icii Frifi^eii •](•- Iii riliclieu Sehul|if()rta l-cf^rnnn; au ktiitot- Stflli' k.iun

eiu junger ^«trelHiuiuer Muui xugteu h in ^eiuer etwa Qberströuiendeu Kraft »o zweckmulaig

gebunden, aber anch wieder in aeiner individodlen Entwiekelang ao giefilrdnt werden, wie

hier. Dorf in Srluilproit.i riiid tfirliaril Iji-])f!ii)<! otw fffÜiuoti^rhi' ("i.-t( r/icii>'Tlvirrhe,

welche allerlei KuDstan«chauungi-u ni ihm mächtig weckte; dort fand er ErmnerviDgen an

Klopatock, an Fichtey an Thiemh, die alle dieadbe Schul» beaucht hatten, nnd ea bildete

«i( Ii IIIIII l iii lischst eigentüiii!!* li> r, tief genifitlichcr, historisch bfstinin.f» r Sinn in ileiu

Kuaheu auü. Alles, was sich ihm darbot, wollte er genchichtlich ergreifen; Schularbeiten,

sonst der Sehreckea manches atrebmnicn Sehfilera^ waren seine Freude, und ao geachsh ea

denn, daf* er, ulmf l incn jeden Anflug philisterhafter Anschaimn)X, der fleifaigsto Scliüler

von ächulpforta war und nach sechs Jahren die Anstalt mit der enten Ceosur verlasaen konnte.

Fflr den nach allen Seiten hin bedeutend Torberciteten hätte man fürchten können,

dafs sich aeiue übersprudelnde geistige Kraft mannigfach verlieren könnte. Nichts von alle-

dem. £r tritt mit philologischer Uestimmtbeit in Leipzig ein. Nun ist ea merkwflniig, dafs

Gottfried Hermatu), der damals den Mittelpunkt der Leipziger pliilulugisehen Bestrebungen

bildete^ docli nicht mit der ganzen Fülle seiner GemnHt&t auf ihn einwirken konnte. Ea
war sni viel abfsnlut Divinatorisdies in Hermann, in seinem reichen KonjekturalTermögen,

wenn ich wich ko au^drQiken darf. Lepsius suchte aber nach einer festeren Sdiole, vor

allen Dingen Bucht« er nach einer philologiwheu Schule, wo anoh dem Efioatler, dem
RwUiston, .sein Hecht würde.

Dankbar bewundernd vurläfst er (j4ittfried Hermann und geht nath Göttingen.

I'nd was fand er hierV l'i ii i>in«ig geartet^-n Otfried Müller! Otfried Mflller hatte 182S

B< i;i lUii Ii ütier die Etnisker lierausgegcben; das war füi <I' U jiinfrei! !.pji«tii'! iion ein Buch

voll wiKhenNi-hattlicher licize, voll tuiichtiger Anregungen. Kr »ah hier aui einmal, was

Lepsius' Herzensfreude sein ganzes Leben lang gewesen ist, eine klar erkennbar geechicht-

liche Individualität und daVifi <lri< 5i ein grofses geschichtliches Rätsel hart nn einander

•tofseu. Es fehlte nicht viel daran, dals Lepsiua in tiüttiugen die strengere Philologie ver-

lid» und skb lediglieh der ArcUtelogie zuwandte. 'Ex hat diesen vielleicht fllr ihn «ehr

angezeigten i?chrit* doch nicht gethan, sondern er j)tle';^tf r]fe strenge, ihn sicliiT schulende

Philologie weit«:r, und mit einer sehr festen, sprachlicli wie reali^tiHch gostürkteii Philo-

logie siedelte Lepaioa oaeh vier Semettem naeb dem, damals noch nicht gefShrlich ver-

führerisrhcn Herlin ühfi-,

in fierliu fand er Otfried Müllers ^"Qrbild, den realistischen Uuuiauistcu August

B9ekh,.nnd neben ihm den romantisch angehauchten Linguist«! Franz Bopp. Frau Bopp,

damals noch in ganz frischer Kraft, mnfste ganz unmittellMi auf RiLli tr«! I^i'i sius wirken;

denn schon längst hatte dieser sich in den Kunstgespiächcu mit seinem Vat«r in Nauiu-

bni^ daran gewöhnt, den Grnndel«nenten aller Knlturerscbeinungen nachzuspüren, die

Stelle au&nsuchen, wo irgend ein natürlicher Akt mit bewufster Kunstleistung unmittel-

bar ausamm^nhängt. Hierin begegnet er Franz Bopp, Bopp, obgleich seiner ganzen Art

nach nicht dazu angethau, die psychologischen Häteel der l^piadtwisaenadMfli m 18m%
gab ihm doch mannigfache Fingerzeige nach die^^em J'unkll hin und so .sehen wir d«nxv

wie das reiche Wissensmaterial, wekhea Lepsius «ich in Leipzig nnd Göttiugen angeeignet

hatte, jetat — wir woUbd den Ansdmok hnwden — sine psychologische Richtung be-

e
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koiuut. Er b«trachtet jetst Kuostdenkiuäler uud betrachtet die eigeutQiulicfaa Schriftart

der Inaehriftai mit comb gn» andmn Auge; « dilngt ihn, in jedsn tSalbAm Zuge,

in jpripm be^nndfrrn SeViriftclüirnkli'r ptwfis Clulnkteristivflin.H uuil Besonder«'!' 7,-i fitii}»-!!.

(,'ud 80 geht er denn zuDÜchst, durch Ottried UfiUer angt^regt, au die Bescbüftiguug mit

den 'iguviuisebeB oder, wie aiMi gewSluüich naeh mehr mittdalterlieher Waiw sagt, engn-

binisf heil Tuft lii. Wohl lagen si*it der Mitto dos 15. Jahrhundcris die«o Tufchi aller Welt

Torj aber keiner hatte vor Lepntu daran gedacht, dafa der Buchutabe^ das tichriftaeicheii

n nnd für sieh etwu LebendigeB sein und Fingmeige fllt dM Weeeii der Sprache geben

könne, wif itle Fntwii lichinj^ cinrs ^an/cii Selniftsysteius eine linguistiscli"' rJ'^Jcul uiiit Iml'en

sattste, insoteni da» Schrit^j^yNtein iju engüteu Zu8ammeith«Dg steht mit der t^Jprucbent-

m'cki-luug gelbst. Ja, unser gröfster Schriftkenner, der Lepeita« vortngegengen iet, der

treffliche Ulrich Kopp, huttc vm ilir^iTu eigeutünilichen inneren Zusaniiiienhang zwigchen

Sprache und Schrifteutwickeluug nodi keine VorsteUang. Der divinatoriache öcharfHitm

WiUidma tod Homboldi hatte indessen diesen wübtigen Punkt gelegentlich schon ange-

deutet. Vielleicht geht der damals noch so junge Lepsius zu weit (wie das ja geschieht,

wenn man einen aeaco Gedanken lebhaft durchdenkt}, in der kohlrenteu Zuwmmenent-

-widcelung der Bebrift und der Sprache ein Naturgeaete lu entdecken; er meint gerndezo,

die Schrift mflase aieh notwendig entwi« k »ich die Sprache entwickele, ja ilii. Schrift

intlsee organiaeli, wie die Sprache selbst, von allem Anfange an ohne klares Bewurstsein,

wie nach ebem künstlerischen Naturtriebe, entstanden sein. Ea war das «in« Auflassung,

die der romantischen Auschanling von dem Ursprung der Sprache ganz parallel lief; aber

sie war vielleicht selbst zu romantisch. Indes trug sie für den Augenblick doch den

Bufserordentlicheu Gewinn ein, dafs Le|>sius jene iguvinischeu Tafeln «uf die innere Ent-

wickelaug ihre» Schriflcharakters hin untersuchte. Und man darf w<ihl sagen: mit LepsiuS

ist in dem Jahre 1833, da er am 22. April in der pliilii-(.|.liisclu'ii Fu]<nitnt der Univer-

sität Berlin ein Gesetz der Schriftlehre verteidigte, aiikiiüptt^ud iku L-iiie iaiiilsLhaillich be-

grenzte Inschrifleugruppe, der erste Schritt für die Entwickelung und Klarstellung der

italischen Sprachverhalttiissi' p>-.i !jehen; die grofse Aufgabe jedoch, welche er sich damals

gestellt iiatte, hat er 1841 noch durch die grofse Sammlung Ton oskischeu und umbrischeu

budirifteB sum erstenmal in methodiacher Weise gelSst, die er aieh ganz scheinbar weit-

abliegoiKlen S'tudien widmete.

Zunächst aber gesvliah e« fast instiuktiv, dafs Lepsius, nachdem er sich mit der

Abhandlung über die iguviniadien Tafeln den Ehrentitel eines Berliner Doktors verdient

hatte, nach Fari^; <^nip. Hi- i- IVind i-r Engten Burnouf, arlu'iiiliar eine Pers("i7i!ii lilci it. von

der Lepaius iu der Richtung, in welcher er sich einmal bewegte, nicht die geringste Fur-

dwung Mitte empfangen kSnnen; uher das Ange des Genies sidit weiter. Lepsins' Scharf-

blick war bei sfiiim sju-nrlilichi-n Ptuilien die eigeuttimlirlii- iiuli.sclii- lirifl Liuf^'.^htrirsen,

welche wir «anskritiach Dewauagari ueunen, jene eigentümlich zurecht gelegte, nicht in

ihrer nreprOngliehen (xcetalt erhaltene, sondern gewift mit kalHgrapbiecbem BewulMeein

gestalft'ti.' iilte indische Schrift, iu der unsere Sanskritwerke g.-w öliiilii Ii iri i'ruckt sind.

Diese .Schrift regte ihn auiserordentiich an. £r fragte sich — uud wir dUrfeii nicht ver-

gessen, dafe damals die gnmdlegenden llutersnehttttgen dnes Bomell noch meht Torlagen

— er fragte sich, wie diese eigentümliche indische Schrift möcliir eitstanden sein. Nun
giebt es in dieser Schrift (abgesehen von der Vokalbeseichnuug) besonders zwei merk-
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vOidig« CIwrtkterittika: di* L»ule r und Ii w«rd«n dtnreh kwine featen KonsoiuuiteiilArper

— mit f'inr'ii'. -i'iikri'c1it>'ti Strirli zi;r Hr'chirn. wie dif nliriu'iii Knnsoiiunt.Hii — dartre-

steilt. Lcj^äiua püegte geni davon zu erzählen, wie ganz b«äouders diese abweichende üe-

talt dM fUttkritiselien r, wtlebes «bcn den wonknehtai Gmodstrieb aller flbngvn Kon-

Botianten nicht hat und ohne folgenden Vokal üIht der Linie bezeichnet wird, intsfuiul« !!

sein möchte. Demeutsprecheud zog er uuch den auderea Buchstttbrn h, aber nicht mit

gleiehen Eonsequeomi, heran. 80 kam er auf die eigentflmHdie VorBtellniig, dar* daa r

im Altiudischen sehr wahrsclieinlich kein voller KoMNonant gewesen sei, und indem er auf

Grund der Schrift die Natur des Lautee glaubte bezweifeln zu können, kam er auf den

•ebr folgereichen Gedanken, dalä SchiiftdiarakteriBtiknm und Wesen des Lantes unbedingt

miteinander /amauiuienhüu^ei!. Heine Tlieorio ward vidiacll bestritten: über er hat, ganz

entsprechend den gelegentlichen Änfaerungen in seiner kurz vorher erschienenen Schrift

Aber die eugubinischen Tafeln, fttr die ganze Schnflforschnng eine neue Bahn eingeschlagen.

£» war ganz natürlich, dal's, wer einmal die Hehrifteiitwickelung nicht als eine

gelegentliche Erfindung, als ein Kun^tütiick dieses oder JeuCK Schn-ibera oder dieser oder

jener Schreiberschule anffafst, — dafs ein solcher auch die Schriflentwicklung auf einer

{»teile aufsuchen mufste, wo sie siih gewi.-sfseruiafsen normal vollzieht, ja. man kann

durch iille möirlii In n Stufen abruiulet. SdwcH un.sere Kenntnis reicht, läfst !<ich eine »olche

organische EntMickeluiig der Schrift von deui überall als Urundelement vorauszusetzenden

einfucbcn liilde bis zu dem einzelnen Lautzeichen hin nur an drei Stellen des Eldbodena

nit ' iniiicr Si( lu rli'-ii vi rfoiLion; zwei dieser Stellen liegen aber aufserhalb un<«ere.i ganzen

K ulturkreise 5 : das suhi die cbiuenidcha und die peruanische Schrift, — mit diesen beiden

Schriftarlen koont» die Bniwiddnng, m denn Hüte wir atrim, lädla an Uran haben.

Wohl ahcr fragte es sich, ob nicht die allfrtnniliche, in ihrer rätnelhaften X'irldci.tiLrVfif

au^lligste Schriftart, welche wir kennen, che sogenanute Keilachrift der Euphrat- und

Tigiidinder und dann ganz besonders die dniehsichtiger entwiekdto HIeroglyphenschrifk

Ägyptens in irtrru'l r>iTi»>m '/iisairmieiiliang inif dfr gesamten Tlii'nrii' di r >?chrifl stehen ki>nn«-ii.

Vuu diesem Gedanken bewegt, begab Lepaius sich von l'uris uacb Turin, wo er

dem grofaen Igyptolo^ RoselUui in frischester Kraft begegnete und eine der herrlichatcn

Saiiiml'iri;jri'ii visii T'ii]iyru>urkiinii' 11 und Ui.^roglyphendeiikiiialeni vorfmid. Kr besehüftigte

«icli in richtiger Erwägung mehr und mehr mit der Uieroglvphik und unteraucfate be-

sonders eine grofse Papymshandsdirift, welche ans mehr als 70 Blättern bestand, vnd

ihrem allgemeinen Inhalt nach von ihm als „das Todtenbueh" gegenflber Chanipollions

,,Uituol funeraire" bezeichnet worden ist, — jenes merkwürdige Buch, das in vielen II mil-

derten TOtt tixemplarcn, bald in kttnerer, bald in weiterer Fassung, bald Tollstruidig, bald

in kleineu Fragnieuten, uns in zahlreichen ägyptischen Sarkophagen entgegentritt. Dieses

eigentQmliche Buch, welches uns, den Konm anagenommeu, in mehr Handschriften Tor*

li^ ala irgend ein aadeKr Text der Weltlitteratnr, hat bei seiner fieUhehen Verbrritnng

zu verichiedenen Zeiten daa Eigentümliche, dafs in der einen ii^end ein Wort bezeii Imu (

wird durch ein zusanuuen&asendes Bild, während en in der anderen durch eiit«iprecheiide

Lantzeicfaen ausgedrückt erscheint, und wenn wir heute, echt philologisch, eine Sammlung
der erreichbaren Varianten geordnet vor mis hätten, so wäre unzweifelhaft eine hervor-

ragend« Epoche der gau/.en Entwickelung der äg\ptiscben Hieroglyidiik h'.^ in das letzte

Viertel des zweiten vorchriHtlitheu Jahrtauseuds vulUtändig mit SicherheU zu verfolgen.
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LefMiw zog vor, dieseu öltesieu und Toü^tiuidigsten Fapyrus heraimugeben, nnd dieser

Tanner Pkpjrru, da 184S «Ii ,«dM Todtonboeb der Igyptar" cvMU«mn ial, Wldat tat

h^iitr noch die eigentliche Grumllai^r allfr scirfTHÜf tgcn'^n. <]nA Oraj'hTsrVio wir tlas Gnim-

luatisclie philologisch aoffasBeuder ilieruglyphenstudien. Diirch die nahliegende Vergleichung

«wüiudäMr HandwIirifleD diMM WoIem gmram he/ptim, deawn Blick andi dnrdi die

l/iiti rsuihuiii,' anilpTPr Schriftwciscti glücklich geschürft war, eine AiiKcHaiJuni^j, iV\f aufspr-

urdentlich fruchtbar, fQr die ganze Schxiltgeschichte epochemachend werden mufste. Er

bemerkte g«g«»flber den Torugeguigeneii Arbdten boondcn des Bniitliiiiden Toong und

des Franzosen f 'liiiiujuillinn ili-« .lUngeren, daf« von i'iin'in ^lci< luiiär^igi n Ijaiitwert der

ägypUachen Bilderschrift gar /ächi die Rede sein könne, sondern dal's es allgemeine Luat-

xdeh«n g«ba niid nur in eiiiar bestunmlieii Zihl. Nebm den mUgamemflii LratHnohai itflnde

dann eine G nippe Ton B«!gribseiielHn, toh DelemniiBiiTciB «nd wi« nun m» mm nnter-

acheideii wili.

Ton dieieni Gedanken erfiQlt, kam LepaioB naeh Boib, nnd in Rom be«ekied ihm

ein glQcklichea Schicksal das Beste, was er überhaupt eHnlmn konnte: die Begegnung

mit Cktistiui J£arl Josiaa Kuuaeo. J£s i«( «in laadläufiger Scherz, dan num aiflk di«Min

BnfteroidenÜiciliMi Hanne gegenQbev «rbttben sn dthrfen glaubt, hi«v md da Min Stieban

nach philoIogiMlMr Aocurateafle, MÜnen allaät fertigen, scheinbaren Dilettantismiui in

kirchlichen Fragen, seine Freude an bedentsamen Problemen der Menschheit m bespritteln.

Mdne Herren, wer einmal den l'ortatliritt der Ägyptologie und — ich will das, obgleich

anberhalb des Kreises meiner Betrachtungen liega&d, hinzufügen — den Fortschritt unserer

älteren Kirchengeschichte, ja der gesamten Beligioiisgeschichto der Menschheit aufmerk-

»amer verfolgt hat, der wird Bunsen als einen der gröfaten Kaktoren innerhalb der deutschen

Wissenschaft anerkennen mOsacn. :>o fand Lqwius in Bauen den bedeutenden Menschen,

dc-r ilui voiritumi; uml iiiis ili('s(«r beiden Manner gemeinsamem Verstiiuiiiiis il>-s ägyptischen

Altertums zuuiichst i--t ü-Mvorgegangen eine verhültnismälsig kieme t'ranzÖHitiche Abhand-

Iw^ von niH Ii nii l.t iunid' i t Oktavseiten, welche die ganze modenM ägyptimhe WlMensehafi

systematisch begründet und für alli' Z« ilt n begründet hnh dns i^st das berühmte Seud-

achreiben au Rosellini, das Lepsius im Jahre 1837 als die erste Nummer des IX. Bandes

dmr Aimali deir Institute di corriapondenna aicfaaokigi«» in Bom bexansgegcben hai Jetct

war auf einmal Licht uiul M.-tfiodp in die ganze ilgyptiscT^c WJs'SPnschüft }j:i'1irnLlit; lunn

konnte sagen, dafs, wenn der iStandpimkt, den Lepsius mit dieser Schrift einnahm, treu

featgebalten wnide, wwm mit pbildogiacher Geduld Vaiwaiai gnammdt worden, — dann

gchliefslich jriio Hrife ilcr .\^'ypt^llo^r sich herausgestalten rnnfifte, welche wir heute an

Lepsiiu' Nachfolgern und Mitarbeitern bewundern. Wenn man diesen Brief auch nur

flüditig ttberlieat, so findet man di« Grundlagen der geptenwSrtigni IgTptiacbaa Wiase»-

achaft, soweit sie stionfr philologischer Art i-t. \ (ill>tritHlik' und »icher gezeichnet.

Waa war es nun Wnnder, weuu nach dieser Columbusthat von Lepsius alle Welt

mdnte, er mOlbte nun für seine betondere Wisaetteehaft dne grolsaTtige ägyptiacbe Tix-

(n'ilitiiiii unternehmen im histori-i hcii, s]>_'zi(-Il im i-jiraclilioli pliÜDlo^^'i^chen Sinne? Und es

war ein wi« von der Vorsehung herbeigerufener Umstand, data König Friednch Wilhelms IV.

Lttereaee flfar dieae Stadien gewann. Alexander von Hvmboldt bat daa grobe Verdienst,

wie in vielen anderen Richtungen, so auch in dieser, mit seinem Freunde Bnnaen in d«n

Tomebmeren Krdsen Int«rea«e geweckt and so eine der bedeatendsten wtaaeniebafUiohen
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Thaten aii^bbabiit zu haben. Jetzt gioß; ch Schritt vor Sdiritt. und im Sommor dea

Jühn's 1S42, iiachdi-iit ila^ TclniLin Ii tiuJ t ine Auswahl altii);y}>tischer Urkimden etsehicueik

war, koout* die ägyptisciie Ex]<ectitiun von Lej>hi»s uiitpriiuaimeu werden.

Viele Ton uns Iwbeii das Werden uiid die Schicksale dieser uerkwtlldigen Ex-

pedition, ^vl•!l Iii- in svstfmatisf lu r Aiii'ia&§ung der wisseuschaftlirhr'n Aufgaben weit die

herrliche trajiKoHir^che von li'-'i^ bin 1801 überrageu uuJbte, kennen gelernt. Mit hi«io-

riachem Bilm utttemoiniiien, mit anem kluren Blick (Qr die pMoIogiwlie Seite der Denk-

(iiriliT, wrf» (•« niK Kn<]c Hos vorij^en .Iahrhundi rt> Suni unmuglich war, f!:''ht Lppsiiis an

seine grofse .Vufgabe, —
- er eigentlich alleiu, nur umgel>eu von ein paaf tüchtigen Zeiclineru

. und TOB dem geirtrollen AtiekeD, der sich so aufaetordentlieh raaeh, «et ea ia die Auf-

gtilien T^i^•lrlal^'^?;cher Politik, >ri os in Hicroglyiihenkundf, /u fiii'lrj'. wufst. Da wurde

in den Jalircu 1S42 bis lö-lä die merkwürdige Thatsacbe aufgedeckt, an der Frankreich

und die frühere ernste Wiaaenaehaft ttberfaanpt sn aweifeln gewagt hatten, M» der guae
ägyptische Kulturstroni nilaufwärt?^ fjrgangen sei, dafs die ägyptische Kult ir iilf-o nicht

da« Kesultat einer afirikauischen Kulturhewegung sei, sondern im Zusammenhang atcheu

nasse mit der gansen Bewegung der kaukasischen Btau, soweit sie von Indien am sieh

westwärts gegliedert habe. Bis in das Ende des vierten Jahrtausends v. Chr. hin wurden die

Denkmäler untersucht; «lies, was in irgend welchem Zusammenhang mit der (ieacbichte

Ägyptens stand, wurde herbeig(>/ugen, und SSiB all« kemico die eigentiSmUehe Entdeckung,

welche Lept>iu8 — eigentlich zwar nicbt HUn enten Male ("denn eine verdunkelte Sage

hatte das Bichtige bewahrt) aber doch wissenschaftlich als eine so fundamentale machte,

daik sie als aein Eigentum beseicbnct wmlen kann: daf« nicht der Berg Sinai die Btätt«

des heiligen Wirkens Moses' war, sondern der Berg Serbül. Alle Grenzge))iete, mit denen

Äg)'ptin in irgend welchem geachichtlichen Zusammenhange stehen konnten, wurden

herbtn^tzjgiii.

So dürfen wir un.s nicht wundern, dafs, »Im Lepsius heimkehrte, diese Heimkehr

wie die UOckVi-lir l incs Triumpliators war. Durch s-inc Sammlungen, durch !!> 'irfSnduug

des Museums tür ägyptische Altertumskunde in Berlin ist in dieser gefticherien Grenz-

wissenschaft zwischen Griechenland und dem Orient eine ganz neae Ira eingeleitet

worden. Der Entdeckungen utid dfr 'ti-wintt" wrtren "•oviele, dafs ihr'* Ansb<>?itiin? inid Ver-

wertung die Kräfte eines einzelnen übersteigen, und frühzeitig die bedeutende Mitarbeit

^ m Anfang nicht ahne Itngatretgeasaa« Konflikte — vor allem von Heinrick Bmgach
gewonnen wf^rdon mnrnte.

Aber auch der Laie, iler diesen wissenschaftlichen Bewegungen femer stand —
ich sehlierse hier demjenigen, der sonst die alte Gesehiehte snn Gegenstand seiner Stadien

gemacht haben könnte, olme AgyptoIi.L; /i; >"in, iiijit n':^ — reihst i^cr T.aif "-ia'jnte, aN

«r iu das iu der Mitte der filufsiger Jahre vollendete ägyptische Museum in Berlin trat.

Bs war unter Lepaios' ffibideo vnd Angra eine Thatsache vollaogen worden, von der man
ang. sii lit- luTrlichen DenkmälerHanimlung nicht die rechte, vollkommen zutretl'ende

Vorstellung gewinnt. Man muis sich wieder an Lepsius' Freund Dunsen wenden und in

aonen Bneh 'Xg^tens Stellung in der Weltgeschichte*, das seit 1845 erschienen ist, hin

und lii'r Wüllern, um zu wissen, dafs in Ägypten, bei seinem rätselhaften Volke, sich ein

Stück Men«ohheit«ges«liichte volbsogen hat, wie die anderen Länder und Völker alle e«

nicht keunen.
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Aber Le^siu» wunlo nicht müde zu forscheu, xu «uUleckt^ii. £» ist Ihuen allen

bekannt) dafs er, Bchon etwas gebroclien an KnSt, im Winter I666ßl wieder nach Ägypten

gtJi^: fr vcrvnllstäiiulijjt« dn fir»» H.^iho von Iii« dnhin noch zwcifelhaftfu Eiitil'^i kuriiii u.

«jT scblofs eine ganze Folge spruchlich bedeutsamer Frage» ab. Ein grofscr tit-winn war

es, daTs er ein SeitenatBck fand an der berOliUiten Luelirift T«n Bosette, deren «idi da»

BriJisrli«" Muse im in London rühmt. i iii>- i,'nt erhaltene dreisjirachige Inschrift von Toni»

— in Hierugly]ihen, iii Volksschritt und gricchücb, weiche seinen Scbriftforscbungeo die

Tolhte BeeStignng verlieh.

Aber mit «!if.'>en i;u'_v|.ti-cliini Arbeiten, die nun wi" riu 1.r''it'T >^h-i_iiu 'I.u'lIi ilii-

AbhandluDgetk der Berliner Akademie der WiBsenschafteu und durch die Zeitschrift für

«gjptiaehe Sprache sieh hinsiehen, liüngt eine andere bedentsame Frage anf das eBg«te

zusammen. Ihm, der als klassischer Philologe begonnen hiitte, der bei seinen morgeu-

Itodisebea, besonder« bei seinen a&ikaniachen ätudien so eigentümliche Sprachforiuen

daiehfoneht hatte, war die Frage immer nSher und nSlier g« irctcn, ob denn, was ja mit der

Einheit des Menscbengeschlechtes zosammenhüiigt, alle 8])riichen auf Eine Urform snrflck-

g«fnhrt werden könnten. Lepsius war scharfsinnige KOgleich aber aufrichtig genng, zu

sagen, daCs dieses «igentnntliche Thema weder ein Probien für die gegenwärtige Wisnen-

tehaft iaty noch von einer Witit^eninchaft der Zukunft wild gelSst werden können. So

weit unsere geschichtliche Kenntnis, ja selbst die anticipierend-dnrwiuistische Erforschung

der Menschheit zurdckroicht, giebt es eine viclgcäpaltene Menschheit, giebt es Ter-

aebiedene V<"lkerra.ssen. Und deiucntsprecheMd bot Lepsin« auch zunächst den einfachen

Satz ff stj,ri'lui1len, dafs < s im u-ivsi t.tüi 1ii.n Sjuachverschiedetdieiteii gebe nach der Ver-

schiodmiheit der liassen. Es durl uus luclii stören, dafs er gelegentlich von Buch-

stabrnsprachen und buchatabenloseu Sprachen, von das grammatische GescUacht be>

zeichnenden Sprachen und von ge.«c:lil' i ji >iinu lirn t-j l ii ht; sieht man genauer

in seiner Unten>uchung zu, »u wird man lintien, dais die Trennung der verschiedeneu

Sprachen im ganzen nnd giofiwn anerat anf bedeutsame physicdo^adie GmndhigeB
»wrnckgeht

Aber es hatte das eigentfluilich« Interesse für die Mannigfaltigkeit und relative

Einheit der Spradie doch noch eine andere Seite. ÜberaU, wo Lepaias beobaditete, nnd

mochte er .itich imr den Hufs- rrn rharaUt'T 'l'"'!- Silirift orlcr iler Spi aohc beobacliteii,

drängte sich in seinen Beobachtungen der Uedauku vor, daist, wie vcrschiedeu die Völker

nach Farbe, GeaUU und Sprache sein mSehten, sie im Kerne doch den einheitlichen Be-

griff der Menschheit darstclliii. Tu .lii--,r ^'rirnu>^<t/',mi;.' — wi-nn wir noch so be-

zeichnen sollen — wurzelt seine schöne Begeisterung für die MissiouäthätigkeiU Mau
BHirato einmal an den Debatten leinea Hauses teilgettommen haben, wo Gflttlaff und

andere br linh nile Missionare mit einander berieten, wie denn nun diesem oder jenem

Volke mit der Leuchte des christlichen Qlaubeus beizukomueu sei, wie man ihm den

Beichtnm der Bibel au&nthoB Term5ehte: — da konnte man sehen, wie er auf jede Eigen-

tümlichkeit der Sprache achtete, wie er wachte diejteu oder jene« eigentflnilichen Sprach*

laut auch exakt wiederzugeben, wie er zuletzt daran rerzweifelte, der an Bilderzeieheu so

unendlich reichen chinesischen Sprache eine bequeme Umschrift xu schaffen. Ich glaube

kaum bei der Lösung irgend einer Frage einer VVisHen?ichafl in ihm einen so aufserordent»

lieh kernigen nnd gesimden religiösen Hian lebendig gesehen zu haben, als hierbei. Sein

rr ST. nuiPliisaa««ifita«itaB» 6

Digitized by Google



— 34 -

am diesen imiuer wiederholtfii, gcwiKK^iihafteii Erwägungen hervor^fcgmgeMt UuiTCnftl-

al]ihaWt ist hüllt iilli in Im- Ani;.'li irpuheit «?iu«r Bufs»Tordtntlicb feinen, da« Wesen der

äjiracbe wie der frcbritt glfithmülaig ins Auge fassenden Wissenschaft, sondern es ist

nioh die Skche eines religiSs tief angdegten Uerzeue. Zuletzt mufste er aber doch darauf

dt'nknr., vvif> auf l inem \ iVlleieht bequemer bebaul'iirfii ^.'i'bicff als Cbina, Japan und die

altusiatischen Kvilturlajider £u sein scheinen, diese seine Fori^chungea der religiösen Sache

sa gute kominai kSunten.

Uiifl hii^r Kiinjin.' •'[• (li'iin in s.-inon Irtztfii Tji'bonsjiilin'i! wjcdr^r an Arbeiten

seiner ersten ägyptischen Expedition ou. Er gab im Jahre 1B80 ein Werk Uber die ^ab«'

«pimeh« heraus. Heine Henen, ww kSnnlwi Sie, die Sie mit dm hScfasteo Ideelen dee

klassischen Altertums zu thun haben, es interessieren, wenn hier ein Werk über die litd'

rftturloaeu JNatursprachea geuauut wird? Und doch iat gerade die«»«» sich »cheinbar in eine

SpeaelifKt Terlierend« Werk fiber die Nnbeepmcbe eine Kepitaleagdegeidieit der ganzen

Lepsius'schen WeltiinscliniiuiiU Kr will in lüi»m WiTkr iiiiLhwf iai'n, wie alle die ver-

achiedenea ufirikauischen Yülker in ihren uähereu Uezichuugeu »ich zu einander stellen}

er wil) nachweiaeo, wie in den Teradiiedenen tfrikaiiieehen Hprachea, die ilim erreielilnr

waren, die er selbst zum ersten Male aufgezeichnet hat, ein gewisser Zusammenhang statt-

ünde, wie in dem Ideenschatse, den j» j«d« Sprache tina entgegenbringt, noch eine Ana-

aieht gegeben sei, diese jetat nodi knlturlotcn YSlker der glimenderen Bntwieiklang der

Znknuft einzureiben.

Es ist in der Tliat ein grofuurtiger Uedank«), der durch diese wie Lepsin«' sämt-

liche apraehUohe Bestrebungen geht. In Berlin hat der aberuiatige Unrentaad gelegent«

lieh wohl sich den Scherz erlaubt, Lapeius' ganze Tbittigkeit als eine ABC-SchQtzcntbätig-

keit zu beceichneu. Freilich, wenn man unter dem ABC nichts anderes versteht, als wo-

mit der vier- bis sevhsjübrigt' Bub in der Schule sieb herumzuquälen hat, dann wäre das

ein elendes Geschäft. Aber — mid hier knüpfe ich wieder an den ersten Ausgangspunkt

meiner Betrachtungen au — Lepsius sah in der Schrift einen doppelten Akt: einmal einen

kliustlerischen und dann einen rein intellektuellen. Die Schrift war ihm das Merkmal

einer gansen Knlturentwicklung; und weil er eine gleich grofse Kulturentwicklung der

gnnren ?»len';fhbeit gönnte, ao ir il.irauf n\u. was numchfr Si'i-ziülforschcr ihm ver-

argt bat, ein ÜniversalalphAbct autzustelieu: er wollte tür alle Sprachen Ein Ausdrucks-

laittel finden, — dae freiUeh nnr «ner imuerhiii groben, «ber doek begrenaten Gruppe

TOB MiisioiiarpTi zu pr'itp gekommen ii't.

W as aber^ meine Herren, wäre alte wissenschaftliche Arbeit, wenn sie nicht

addieGdidi doch greAe RdUxe «0*1» auf de^jen^fen, der ate volUehi? ünaere Arbeit

kann nicht Vfin i;iisorfiii Wexen losgetrennt werden; unser Herz nnd uustt Sinn mUsseu

sich entsprechend dieser Arbeit gestaiteu. So «ac denn Lepsiu« auch, ganz eutaprechead

dies«!' oniTenaliatiaehes Arbeiten, dieee» ««f dae Fundanentnle aller apnebliÄeii xmd
Kmi.-toiitwicklung f^rricbtf'li'u Arl>i\t>'n, riii vi(-ls(>itlt: lit-w. l:'' i i.w] zuuloicb rigi.'iuQnilirh

tiefer Mcuach. £r gehörte zu den ernsten Meuscfacu, wclciie meuien, dais der ganze Grund
des HetaeoB nicht fito die- grobe Maaee d* aei; er hatte nnier: Umetlnden etwa» Ab^
schliefsentle-. niai> hat Ilm uHlu r als Forscher wohl ^fdijijentlich als einen stolz abweisenden

Mma iMzcicbuot. Kichts ist aber rtiiiiender ab die Worte des liachruts zu lesen, welche

ihmHtümeh Brugseh gewidmet bei DAnw mtar dn khendaB grtftte Agyptologe stand
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or langen Jahren, d» er eb«n Mine Entwicklung b> gaim, einmal in scharfem (legcusniz

«u dem bereits bewährten Meister, und der Lorbeerkranz, den er ihm jetrt auf sein Grab

gelegt luit. iHfÄ<>r Lorbeerkranz ist der eines dankbaren Schillers und Mitforschers. Ganz

unumwuiuieij erkennt dieser gröfete deutsche Hieroglyphenforscher nach und neben Lcpsius

an, welche Stellung Lepsin^ m der von beiden hocherhobenen Wissenschaft einnaliin.

Es war aber Junhaus nicht diese eminente HiorDglyphcnforscliiing allein, ilii'

uns den Manu ao aufserordentlich wertvoll macht, — Ks gab eine Zeit, da waren seine

Selon« in Berlin geSAiet allen iriMensdufUifllien Beetrebungen, und wer den bedratcnditen

Männern der Gegenwart bef^(>pTi<*n wolUf, dfTn durfte es nur geschehen, dafs or in diese

Salon« eintreten durfte. £s gehörte zu den schönsten Gewinnen irgend etues Meuscben-

lebeuc, -veiiii um daa GMek babm konntet im engeran Kniia der labKaftealeb Debatten

hior ein Wort von Bnnsen, dort ein Wort von Christian Rauch, hier eins von .lakob

Grimm, und wie alle die groCsen Leute unseres Jahrhunderts heifsan, zu Temefamen. Lcpsius,

wie er war, (UMe allei, wa« man ibm «ihn entgegenbrachte, mit einen «ffmen mni weiten

Herzen und V-rstand auf; fr -ranffli/rtH glfielisain jfdo rior-li -i. l^loine Gabe in seinem

ganzen geistigen Vorrat ein, und nnr das Eine liebte er nicht: geistige UuBelbstündigkeit

and DnfhüiglBait; er hatte naen Widerwillen g^ea jene ansprndUTolleD Bettler, die

wissenschaftlich koltelctienn. Und aodl m dimer Besiefanng nrafete er tob YenüiuInidoBot

Tadel erfahren.

£ wird wenig Aber ein halbee Jahr her aein, da eah idi den trefflidien Mann
tum letztenniule. Es war eine schlanke, in jüngeren Jahren aufserordentlich elastiNche

Küq>eigestalt; ein aristokratisch feinett Geeicht Terhet den fetiwten Sinn; aus den fein-

geschnittenen Lippen konnte nie ein banales Wort kommen; und wenn er im engeren

Krei.sc war, so wufste mau, dafs man einen ganzen Mann vor sich hatte: da grenzte seine

Mitteilaamkeit an volUtändige, g«nx vollatändige Hingabe. Und er wurde immer milder

ni^ milder; aulelil zog er togir «ine^-AMiandlung, ir4tSk» «ine attakkrende Selbafc-

verteidigmig war, ana den Abhandlai^geii der Akademie nrHdt; denn er gewahrte

eein Ende,
i-

DieMes KommenmOssen de* Endes vor der erwarteten Zeit in gemindertem Safserem

wie innerem Glück ist der tragische Punkt in Lep.sius' Leben. Seine ersten Thateu hab^
etwas von leuchtendem aphilleischem Charakter: da schreitet er fort unter der Sonne des

Glück^, wie nur einer der l^estou Unsterblichen der \'orwelt schreiten kann; ~ nachher

win( M'^mUer am Ihn^W, und ftpgt l^n» eioMU au. werdeD;^ das GlOek, aeheint ihn

Terlassen zu sollen.

Als ich iiim aboi au>ul4, «Uid aciiit,' widt-^ so elastische, die Beweglichkeit eines

Kavaliers und die Festigkeit eines Forschers in sich verbindende (jestalt nun bald im Tode

würde versteinern ^tlHsi ri: dü nahm ich vOrnVni' iiJ vun ihm mit mir das BiM ein« s steinernen

Menlnoa, wie Sie ihn alle aus Sage und Bild kennen, aus jenem Bilde zumal, das eine

faalelnd» ZieiMe' selnca grolken Igjrp^laschen Pra<?hh*erkes bifdet ' Da rtiht aöh#ei^11'deir

tote Kolofs?, >(nrr rln*it!rt'nr!, das Auge sichtlich geschlo.sseu : und docl: wj?! er hinan<;-

sefaeu, er , will,
^
wie scheint,

,
schlunimerud etwa« erfahren; nur — ao berichtet eine

afSißiß Soge' lies schon .aeinem Anagange xngeneigtcn'.AItertnne — wenn' die Sonne an^
gi'lit, Janii kIiLiti;t ilii>'T S't,-in. T'nd >.o f:f]ic uIi i.hi< BiM vini Lr'jKi):s vor nipincin imicren

Auge wie einen Kolots, den das Schicksal ein wenig zertrümmert hat; aber wenn ein ceuer
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Stnhl naienr WtiweBseban aber dUaen Kolof» hinweg fouchte« wird, dum wird er beredt

wiederkliagen! i Lebhaiter BeifnU. i

Erster Früsideut: Mtiue Uerreu! Die wurw i^iupfuudeueu Wurte der veruoiu-

meneo Gedichtninrede haben uui alle tief in niiMrem Innern aympathiaeh berllhrt; ieh

apreche dem IT.'irn Rediier deu Dank der Versanjiulini'^' (Lebhaftes Pr.ivo

Meiu« Herren, die heutige Tagesorduuiig igt ersjcbijjift. liegt mir nur noch ob,

Ibre Zattinutuig eimuholen an der biaber im 'Tageblatt' ala 'vorlänfig' beseicbneten Tagee-

ordiiDDjT für d^ n niicli^ti ti Ta;.'. ^if finden dort verzeichnet:

1) Uerr I'rofessor Dr. Meyer aus tiraz: 'Ober die ältere Geachicht« der Albouetseii';

3) Herr Professor Dr. Conze ana Berlin: 'Über den Stand der PergameniaehcB

Arl'fif*'-!!';

3) Herr Oberlehrer Dr. Weirseoborn aus Mühlhauaeu (ThOringeaj: 'Ober die

Gattm^n der Proaa^

Ich richte die Frage an die geehrte Versaniinlung, ob Einspruch gegen diese Tages-

ordnung erhoben wird. (^Pauae.) Einnprucli ist nicht erhoben; die genannten drei Vor^

träge atdien also anf der Tagesordnimg fflr den nSchaten Tag.

Noch bringe ich in Erinnerung, dal« morgen früh die zweite .Sit/.iing um 10'
j Uhr

— und zwar pQnktlich um lOV, Uhr, nicht etwa mit Einhaltung dca alcademiachen

Viertda — ihren Äniang nehmen wird.

Ieh aehliefae die .Sitzung.

(ächlofs der äitmng gegen 12^^ Uhr.)

Zweite all^neine SUiiig

nm Don«er.stag, den 2. Oktober 1SS4.

Der /.wciii' i^räsideiit, Gjiuiiasidldireklor .Stier (Zerbst), cröfl'uet die Sitzung etwas

vor Vy/^ Uhr mit folgenden Worten:

Meine Herren! IHi> <^csfi»rii vfin Ihnen beschloss'-m' Tntri^soriitnuig — die nur

durch ein Verseilen im heutigen l'agebiatt noch als eine 's'orlüutige' bezeichnet worden ist

— eotbllt in erster Nummer den Vortrag dea Herrn Ptofeasor Or. Heyer aua Gras:

Über die ältere Gesclilelite der Albanese«').

Ich ersuche den Herrn Professor, jetzt diesen Vortrag zu halten.

Professor Dr. Meyer (Graz): Hochgeehrte N'ersaiumiungl Von der Strada marins

in Korfn sii lit iLuii liinübcr nach den al!)!ijii vi-.i hon Bergen. Diesseits ist blühendes Leben

in £röklitJn.m i'iüliliiig»licht, der hellgläii/.t;!i4if Olwald und die (ioldorauge in dunklen»

l) In ^llcii weseiitlii hf-n l'unkteii Qbi'ieinstiminimil mit dein vou jciteii iles Herni Keflncre dum

PlUdium zum Abdruck zugcpmgerK'ti Auf«fttie de»s<'ll'en Vfrfa.Bcrs 'Zur älteren G<_'ecbithto di^r .\U.a-

iMMB* 0a der Cottatchem Ztichc. für Allgem. Oetchicbt«, Kalter-, LHteiatnr- und KuDatgeachiehte. I£,
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Laube, und <lrBb«n ngtm, nnr getrennt dnreli die aehmftle Meeienge, die finfltem tmd ver-

si lili issptifii Hriii.n . nipfir, Kh'ine Ortschaften kleben an den Felsen, und die Gijifel deckt

iSchnee. lu all dem Zauber der griechiachea Welt stehen sie da wie äa. fi&teel, wie eine

ander«*, ungaotlielieie Wdt 'Hier «treift der Wolf, der Adler wetzt die Klan', liier hausm
Männer, wild wie Wulf und Aar'. Lord Bjrron hat manches m ilireol Lobe gesagt, und

Joh. Georg Ton Uakn hat ihren Sitten und Kinhchtcmgeii ein langjihriges, UebeToUee

fltndinm gewidmet Trotzdem haben erat die poliftsehen Ere!gni««e der jangstcn Z«t die

allgemeinere Aufmerlcsamkeit auf die Alban« ^>'ti ^4>l•'llkt. Mau wcifs nun, dar?« sie ein

wichtige« Element auf der Balkanhalbiiisel aiud, mit dem aowohl Griechen uls Slawoi

jedenfalla m nehnen bafann. Dem Slawen atebt dar AlbaBwe am liebsten mit der Flinte

III der Hand fpgenaber; aber aoeh dae UebeenlUieD derOriecben iat bia jefaifc nicht aondarlicb

erfolgreich gewesen.

Wenn man von Dörfern licet, deren Bewohner mittels aufgeblasener Schläuche

aus Ziegeufcllen den Flufe abwärts zu Hchwimmen pflegen, so ist man geneigt, sie am
Ki.iiixo oder in Neuguinea /.<i "••'irlu-n. Sie lif"j;i ri in einem europäisilu-ii Land*', und der

riuf? ist der Drin in seinem Lauf sswischen dt-ui Uchridasee imd Skuturi. Ucnutigo Selt-

samkeiten birgt Albanien. Es ist merkwürdig, dafa geographischer und eUinogr»|)hiecl)er

Ktitilri liiiigscifer von dem Lundi- sicli iiii l'.t ui«»hr angeznjrrn fülilt, Ji-'.n^fn priirscirtirri-" Natur-

üchönheiten i<eit Grisebach und von Hahn wenige gesehen huli>en und niemand mehr be-

Bchrieboi hat Auch in das aooh wenig gelclfata Temnn der albanerieeben Geachicfate

sind wenige Fürsclicr t iiitro'lninfrf'n. Wir wissen im grofsen ganzen noch heut nicht mehr

darüber al» dan, was uns Huhn g«lehrt hat (1854). Zum öfteren tiind un» seine Thesen

yargeingea worden, leider niebt immer mit Neuning Minea Namene; nad andi die nicht

weiiigni lirtilraer, die der vortreffliche Gelehrt« infolge seintT mchi nusreichenden lingui-

Stichen Vorbildung begaiigeu bat, werden um häufig nicht erspart, ohne dals dieselbe

Entedraldignsf heot dafür anauführen witie. Beinahe hat man Uber den Sammhmgen
Hahns eines seiiifr Vdii^rui^jt'r \ i ri^is-cn , <lrr filn-r dii' riltr.sicti I^fvölkerungsverlirdt tiisH-e

auf der Balkanhalbinsel zuerst die Ansichten geäufsert hat, die wesentlich noch heut fQr

richtig gelten: Thnnmanna Unteimcfaungen Ober die Gesdiichte der ftatlichen enropBiaehen

V5lker sind ein für ihre Zeit i lTT4'i tji ruili /u lll•^vlln(^> ruii;/Mv nrdi^'i s Buch.

l>ie haaptsächlicbste Schuld an unserer mangelhaften Kcnutuis der albonesischen

Geaehichte tiigt der Mangel an Qnellen. Dieses Volk hat niemaJa daran gedacht, aelbat

auch nur die kleinste Notiz über seine Geschichte aufzuzeichnen. Uberall sind wir aul

die Berichte der VSlleer angewiesen, die mit den Albaueseu in BerQhrung kamen. Far die

neuere Z«t ist daran kein Mangel: Charakter nnd Beatrehnngen einea Ali Ton Tepelen rer-

mögen wir mit wtluscIieuBWerter Elaiheit zu schildern. Im Mittelalter ist das Volk der

Albaneeen einmal in den Oesicbtskreis des ganzen Occidents gekommeuj als die Helden-

knft des Georg Kastriota die Heere des Mam sersehmetterte; aber 'der unkritiaehe Pane'

gyrikne des Barletius hat mehr dnzu beigetrageu, die Geschichte die-Ji - Z' itraunüs zu ftf

wirren aU aufzuklären. Im Obrigeu hingt die K< uutnis des albanesischen Mittelalters ran

den byzantinischen Chronisten ab, die selten grmiy »ich um diese entfernte Prorins be-

kümmert haben. Eine genaue und systematische Durchforschung dieMT Quellen wird

vielleicht noch manches interessante Einzclmoment, sicherlich aber keine zusammenbringende

Kunde ergeben. Trotzdem ist »ie wünschenswert; deuu Hopfs Darstellung ht schwer zu-



- 88 —

günglifl» md mtlbMin m IcMO, die Kompilation alier, «dein H«rr Bwtsbeif dwaut top-

AliateMet li.it. i^t redit r.ncTPnfleOTd.

Der Naine der Albaiioscu vird, wie nun weils, zuerst beim Geograpluui Ftolemlos,

also ia imt BGtte de* 9. Jalnliuiditbi nadi Clwiatatt, gvoBänt In d«r Aafalblinif flly-

ri»cht'r f^iruumf figurieren nolipii Taulantiern, Eliinioten lanl flrtslen auth Albaner mit

ihrar iiauptstadi Albuiopolis. Der (iradbesÜBunuug de« l-tolemäoi zufolge mai«te cUeaer

Stamm in der Gcgead von Dibra und am wlnranni Brin gamobt irerda; doch aciwinM

seine Poditiousann.ibcn (gerade für 4i>^en Teil willkürHfli um! wertlos zu hcin. Mmi kViiinti!

dalier Toa Tombervin aieht« dagegen haben, wenu man in Albanopolis das heutige Elbusan

«rinmini 1*01)101 Intoaen diea iai gewib imrieUig. Wir kennoi fSr BIbaaan dni antiken

Nttinen: er lautete Skanipa, und wir werden kaum fehl gehen, wenn wir ilenselbeii in dfm
Namea des Flusae« äkomb, an welchem Elbaaau liegt^ erhalten giaubeu. Zndem iat dir

Nam« Albanier mit soinem I riclMrtieli mir eni« grliniiaii« Ponn eine« Nanem mit ur-

spriluglichem r. Die S«rl)«M nennen ihren albE)i<vsi«( hon Nai-hbar Arbanas, die Griecheo

Arvauitis, und aut der letasteren Form iat das tfirkische Aniaat, daa auch die Bolgaren

brauchen, umbestellt. Arberi bdfct eine Landaebaft la Albunsn, diesalb«, welohe ancb'

Ljaptri oder Ljaberi genannt wird: i>;t daa (leUet der akrofceraunis^Jien Borge nud ihr

liinteriaud, die Distiiicte von Avlona (Vljor»-.«), Kurva^«« n, s. w. Der Bewohner heifst

Arbeir. Wir mfiasen liierin den Stamm erkennen, dessen BTam«, wie «0 häQ%, von Fremden

sam Gesamtnamen eine« weit ffrftfseron Oobietos erh<il>oii wurde. Die Albanesen snlb«!^

besonders die nördlichen und die im Ki^nigreich Griechenland und in Italien lebenden,

haben diese GebrauclisweiHe ai'ceptiert. För die echtere Bezeichnung dir eigenen Natio-

nalität im Munde der Albaueeen selber gilt der Name Skjipetar ftlr Albanese und iSkjip

t'flr nlltariMisrlic >^)iniche. Man bat unmi'iitliilu- Erliirininsrou (li«>fle8 Namens aus Wörtern,

welche 'Adler' und "FeU' bedeuten, aufgestellt: die einzig radgliche Ableitung irt die von

dem Vcrbom ikjipdnq *idi irerstehe'. AkjipetAr heifst niohta waitar ala *der Veratahende^

ao nennt '1f»r Albanese eben den, welcher seiup Spraclif rrrf^rbt r>ip Bp7f*irhTinnsr ist

ams verliültnismürHig junge, denn das erwähnte Verbum ist ein ans dein Latcinm-hen

(«mqMus ^varsMun*) «ingednmgniaa Lahnwort
Wif ilc-r Staram '1fr Arhrr zn d(>r Fbrr crckr-mnipn i'^t. r!(«-;iiiit niitr.o ilfr Allni-

nt'seu zu werden, das können wir in diesem Falle ebensowenig wie in manchem undereu

mit Bsalimmtbait sagan. Ba sabcint flbrigant, dab er in seina jetxigen Wobmitaa aus

ti'r llicli« r crelegenen cingewandn-t \M: wfmigstens kennt 'Hf Kirpertsche Karte am Flusse

Arxen, südlich von Tirana und östlich von Duraazo, eisen Ort Arbona» der walurscboinliob

damit in Zaaananaidianif steht. Damit kommeB wir der Lage der Albaniar bsi PtolemBos

nSber. Die l'mgestÄltung im - einheinii^dien Arlw ulfr. wie «Lt Njüik' ursprüitLrlich

teatate und im Nordau noch heut lautet^ Arben, zu Albanier darf iu griechischem Mundo
nioht befremden. Leider haben die*Griecben ea dnrebana TarschmiÜit, fremde T&lker- nnd
Ortsnamen in der cinheimi!<'Chen Form wiedeniugeben; Anpassung an die GeKetv.e der eigenen

Sprache und Aulebufmg an sonst Bekanntes und öfter tidiörtes hat Verunstaltungen zur

Folge gehabt, welche jetxt bei der Dntmachnng der alten Geographie imd Ethnographie

auf Schrill und Tritt hinderlich sind und schon manchen Weg ins Blaue hinein veran-

lafst haben. Uier m9gen die Albaner iu Italien oder die gietehnamige Vülkenolialt am
Kankaaus eingewirkt haben. Bt Ut beteiehociid tiat ehe gewisse Biehtuug in dar -VSlker-



kuude, diii's dies« nachtrügUch hergestellte Nameusgleichheit genügt hat, um darauf die

bJt in. die neiMato Zeit gsglaubte Fabel von einer Einwanderang dar AlbanMeB vom Km'
kasns lier zn bntirn. DiP5e HyiM)tln>»e hat in nichts auch nnr den n)inde<ftfn Halt: •weder

spricht tür sia irgend eine historische Überliei'erung noch die Vergleichang der albana-

NMdMii' 8(indM mü dm w» dm kaukasiadien Stteiieii gMpMMtheiMii Ifenduten.

Wir dürfen yielmehr bei ilcni Mansol ntt pinpr entgegenstehenden Thutsache an-

uehiuen, dafs die Albaueseu in Albanien oder wenigstens in einem Teile desselben seit

«nlter Zeit wolmen «nd Deaomdenteii der Illynn «iiid, mldm im Altertamt im Gebiete

des heutigen Dulmatien, Bosnien und Albanien aiifjaiieddi WMWIL DiOM Alinalit erfrent

sich gegenwärtig weit veibxeiteter Zustiuimuog.

Die Bewieliaun^ der Albemseii ele Nenüljrier iii denmiMjb ebtmo sntreltod,

wenn niu}i ilx nsowenig geschmackvoll, als dii- der licutjgen Griechen als Nfugncthcn.

Dafs im Laufe der Jahrhunderte eine nngemein starke Bassenmischuiig mit italiachcia und

«UwiMhem Elemenle atatlgefimden hiJt, ist ui «nd fbr sieh aehr wahncheiiilich mid wird

durch die Ergebnisse der linguistischen Uiittri-uchuBgen noch naher gelegt. Wenn wir

seilen, wie von den aiiea SchiifieteU«n der körperliche Untersoliied der bocbgeweeiueneo,

bIondliftari|^ keltiecben Eroberet von den Ueiaen, magern, biflnelten Einwobiieni 111;^

ciens herrorgehobcn wird, so stimmt das durchaus nicht mehr r.u dem heutigen Typus

des albuMÜBeheB Kriegsauimea. Wir dOrfen hi«rfiber TieUeicht emtnai Toa der Antluo-

pologie AtifMiIofe ermrien, warn dieM ibin Mettode wieMnaebeftUcIur geetalfat Iwben

wild und wenn ihr nredlHnges Madarial «ns dieeeii Gegenden zu Gebote etcihb

Abgeeeiiaa mm ftbcf von dieser eiom feststehenden Tlialsache, dafs die Albanesen

Nadkkommen der nijrieir sbd, ist im einzelnen noch Ticles unklar und zweifelhaft. Hahn
hat in den beiden Hauptdialekten des Albanesischen, dem gegischen und dem toskischen,

die alte Scheidung in Illyrisch und Epirotisch wiedererkennen wollen. Das ist mi^giich,

meinetwegen sogar wahrscheinlich, aber durchaus nicht erwiesen. Gewifs ist daran fest-

suhalten, dafs die Bewohner von E)iini!', du; dem Griechen eu allen Zeiten fOr Barbaren

gegolten haben, eiue ungriecluseln- Siirinhf ri'di'teJi, die zum lilyn'sclu'n wolil in nahem
Verwaudtschafl^Tcrhültnissc stand; su, wie ich uueh heut« noch memc vor Jahren ausge-

•proobnie Behauptung, dalV> die Makedonier keinen grieebiecbeB Dialdit sprachen, trotz

des Tersnchtcn Gegonbi-weises von Herrn Fick in vollem Umfange anfrechi halte. Bei

alledem aber kann der heutige Uatersciüed des G^ischen und des Toslcisclieu, der lauge

niehi ao grob iat wi« der dM «ieili»Biiehea und rtaücheB ttalieniseli, «vf «iner sptteren

Differenzierung berxihen. Dn» Studimii (hn in Griechenland gesprochenen Albmasiaok Utfat

mir diese Anschauung gegenwärtig als die plausiblere erscheinen.

Über die Ansbreitung des fllyiisdien Tolksslammes im Altertnm lllbt sieh etwa«

(rewissp« nirbt sag'ii. Die Alton und ihn- .späit'nni Kompilatoren haben allfrlfi Völker,

von denen sie wenig sicheres wuTsten, iUjrrisch genannt, wie sie ja auf anderem Gebiete

mit den Namea akytiiiBeh IlmiielieB IfiTsbiaiieh getrieben baben. Dab die Balmatv oder

Delmater dazu gt-liörtcn , Mclu-int, .ficlicr, wfiin icli uuch Jit" Ablpiiung des Nanifn.'* von

dem aHNUieaischeu Worte für 'Schaf de{ie nicht fär völlig erwiesen halte. Auch die au-

grenmnden Libnmer, Hiatrer nnd Veneter rechnet em so beaonnot abwtgendea Buch wie

Nissens Italische Laiideskimde zur illyrischen Völkcigruiipc; und man mag sich daran

fireueo, ein Wort wie das Tenetische ceva *die Kuh' mit aJbaneeiBchem ämhh 'der Ochse'
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SU TfTgleichen. Ebemo bat wohl der Hdbigwbe Aufntz, der die Japjger oder Heinpier

auf ilcr H.ill'iiis.-l von Täraiito für illyrisch erklHrt, das Uiohti^e (jotroffen Wenn man

dem Stral>o h«i «einer Ankunft in Bhndiai mitteilt«, brentüm bedeute im Meuapiscbeu

•'Hirschkopp, lo ist es sehr TvrfShrerintfa, dnbei an das albanesiscbe brnt, 'Horn, Ckweih*,

XU dnikeii. Imlp^scii darf inaii .nich memala verhehlen, dal's die etymologische Deutung

alter Orts- und VdLkemauien wo» «iner durchaus nicht sehr altertümlichen, sondern in

ihrem Laut-, Formen- and Wortbeatande sehr wesentlieh durch alletlei Einflflaae alteiierten

Spruche, wie es da« Albanesische ist. eiiicn wenig §oliden Unterbau schafl't. Man hat M
bis auf unsere Tage häufig nachgeschrieben - - ich finde es t B. noch iu Kiepert« ror-

trelflichtr (ieojfrBpliie — , dufs der Name der Japygeir identisch «ei mit dem der Ljii]*eu

in der oben erwähnten Landscliafi Arbm. Mir erscheint das deshalb iinrichti)^ weil der

Nanie Ljap. lijabcr; f'li rui auch die Form mit b kommt vor; gewifs nichts weiter i.st als

die nach slawisclieiii Lautgesetze erfolgt« Umgestaltung von Arberi, Alberi im Munde der

Slawen, die ja ebenso aus dalmatinischem Albona Lubin, aus dem Flnfsnanteu Albis 'Elbe*

I.;ihp w iiiiii l.t L.iIh ii. Herr .liin i k Isat zur Erklärung des Volksnnmens der Satrer das

albanesische Wort satfr 'Schwert" herungczog^n; dieses bedeutet aber geuauer ei» 'Flcischer-

measer* und ist «rat ein Lehnwort au« dem Türkitichen.

l^ir illjTiiichcn .Tapy^er ^iiiH fr<»'^iJ"'' iib'-r- M.'cr licrüber gekoüimcn, das ja zwischen

Otruuto und Kap Linguetta keine bedeutende Breite besitzt. Jüs ist erwübueu^wert, daf«

eine laatUdw Besonderheit die sieh im Sadttaltenisehni fiulrt und sieh bereite im alten

Owkischeu fan<l, die Angleichung von >i(/ zu nn mi l viui niJ' yn mm, auch iui Alhnne-

siitcheu vorkommt. En liegt nahe, dort au deu Eiotiuls des Japygischeu zu denken, ob-

wohl man nicht Tergeswn darf, daTs hiofig der Zufall auf durehaus unverwandten Sprach-

gi'liii't 'it d^^• «j;li'!i-hen Krscheinungen hi'rvor;;:<'riif'';i li;ii. Weitergclirn.lr II; jiDÜicsen ülicr

eiuc einstige Ausbreitung der Ulyrier über ganz (iriechenloud und vollends eine Ideuti-

flkation derselbon mit den in der alten Etbno|i(rapbie Abel bsrflehti^en Pelasgem sind,

wie mir tiehrint, durchaus /.urückzuweisen, Sie haVu n ;irii. -uliugs ein Pendant gefunden iu

der Behauptung «iues hervorragenden griecbiscbeu Gelehrteu, der die Slawen, weiche im
Laufe des Mittelalters Griechenland besiedelt haben, samt und sonders flii Albanesen er-

klärte. Ich habe mich damals in der ,.Allgemeinen Zeitung" mit Entschiedenheit dagegen

ausgesprochen, und mein Freun^ Sathas — von ihm ist die Behauptung — ist mir dar-

Uber etwas bSse gewesen. Trotzdem halte ich noch beut aufivcht, dafs allmi die sahl«

reichen slawischen Ort^nameu iu Griechenhind jenen Gedanken einfach als unmöglich er-

scheinen lassen. £s ist bedauerlich, dafs die Uliechen diese rein wissenschaftliche Frage

in eine nationale Terwandeln. Es erinnert mich daran, wie uugchalten einmal Xarl Simrock

war, als A. Kuhn ihm slawische Abstammung zuschrieb.

Waren also die lUjrier die Vorfahren der Alb.knesen und die illyrische Sprache

eine ältere I'huHC im h(>utig«>n Albanoiiisch, so ist das Illyrische eine iudogermanische

Sprache gewesen; denn da» .Albanesische ist ohne Zweifel indogermanisch. Infolge seine*

geringen ßekanntseins und seiner starken Mischung mit Fremdem hat man dies hing»

Zeit uicht erkaiiut und ^elb»!-, als es crwiciicu war, nicht immer genügend auerkauut. Es

I :< v^l. itudi den Aiif«a<s T«n Stier Aber 'dts Beiu|iMcheD lmehn<leii' n bihns Zeittchr. Ilir

Tgl. .'jprakcbfor&cliung VI,
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lumdelt sich iran dämm, B«!ne Stellung ionerbiüb der indogermaaiMhen SpraeheDramilie

genauer zu bestimmen. Von*iri;i uii ist noch heut die Meinung, dafs es ganz besonder«

nahe mit dem Giiechiacbeu verwandt, ja sogar mchts anderes als ein stark degenerierter

mltgrieclilBolicr Diaißltt sei. tlnldare historische Vomtellunsen Ton naher BerfibranK der

Hellenen mit den lllyriem gaben den Anstofs dazu. <!if I j rhypotlieae wirkte ver-

wirrend, auch politische Tendenzen auf Verschmelzaug des aibanesischen mit dem grie-

chischen Elemente spiehcn hinein. 6e«onder8 der italienieche Albanesc Camardn lieh dem

Uewoiae (ÜMaff Ansicht ecinen guten Willen und sein mangelhaftes linguistisches Wissen.

Eiiif '^ensirit' vprachwijMienschaftlicho Analyse des .'Mbane.iischen ]7tat dieses Phantom in

uicht.i iiut". All finem anderen Orte habe ich den Beweis gefnlirt, dafs von einer engereu

Zusammengehörigkeit des Albanesischen mit dem Griechischen keine lieilf sein könne.

Hit')' i'.iiT ii li nur die H.iuiitpnTvktf dieses Beweises kurz aii'lf'utcii. Das hiiiri^'ormnnische

J)ejial'* zwei verschiedene Ark-a von (iutturallauten; diese sind im (»riechiseliea — bis auf

gevisse Reste — zu8ammengefa11en, im Albane.sischea dagegen aiueiiunder gehalten wie

im Ari'^chen und im Balf >i li Stawisclicu. TKis Tnrliigernianischo be^af^ n*'5>iriertc Medien

i^h u. H. w.); diese sind im linechischcu zu aspirierten Tenues geworden, im Albanesischeu

• «u ein&dieu Meikni ^ u. r. w.) wie in d« Bordetiro{riUhNib(n Spreeben. SiiesieU« Üb«v-

einstimmungen mit dem Griechischen «ind mir im Albarirsischen nicht mehr hnrfprrni f ri!»

solche mit dem Keltischen oder dem italischen. Will man das Illyrisch-Albanet^ische au

eine andere Sprechgmppe nther anldmen, so kannte es hSchsteoa die beltiadi-sUwiMlie

sein. Ttulesiien aucli liii r siml ili-- nril.oren rbereinstinimungen nach den flmniisrifzen zu

beurteileu, die luan gegenwärtig ülterliaupt bei den Anschauungen über die Verwaudt-

aehaftsTeriiSttniBBe der indogennaniaeheu Sprecben in Anwendung bringt Die Gramen
ein/rlui I .-^;ii ai h< rseheinnagen decken nch hiiifig nicht mit den Gremwn der Sprachgebiete

im ganzeu genommen.

Dae Illyri«eh-Alb«neeisehe ist somit «la ein selbständiges Glied in die Familie

der indogermanischen Sprachen einzureüii u. Über seine Beziehungen zum Thrakischen,

das völlig ausgestorben ist, aber, wie man glaubt, im Kumäuiachen noch Sporen seines

Daseins hinterlassen bat, kann ich midi hier nicht anslasaen. Die Dljrier sind also in

das Land, da.s »ie seit alt^r Zeit bewiibnen, einmal in prähistorischer Zeit eingewandert;

bis jetsct wenigstens hat noch keine der mannigfachen Hypothesen, die man aber den Ur-

sits der Indogermanen anizostellen fOr gut gefunden bat, die Balkanhalbinsel daf&r in

Anspruch genoutmeu. Damit ist es aber von vornherein wahrscheinlich, dafs sie eine

andere, ältere BevSlkerung dort angetroffen haben; denn es lufst sich nicht beaweifeln,

daTs Enropa tot der Ansbrettamg der Indogermanen in ihre späteren Wohnsitie bevSltert'

war. Die Betrachtung des albanesischen Wortschatzes unterstfltzt diese Ansicht durchaos.

Eine grofse Anzahl von Kulturwörtem &ind den Albanesen mit den übrigen indogerma-

nischen Stammen gemeinsam. Von ihnen darf man annehmen, daTs sie aus der Urheimat

mitgebracht worden sind. >So, um einige Beispiele unznfBbren, die Beaeichnnngen für Jahr,

Monat, Winter, Tag und Nacht, für Mond, Erde, Wasser; von Tieren tragen indogerma-

nische Namen z. B. BSr, Wulf, Fliege, Floh, Maus, Schaf, Ziege, Wurm; die Worte ttlr

Fleisch, Knoblauch, Nufs, Gras, Sleni lassen sich aus indogermanischen Mitteln erklären;

die Namen von Körperf i il>'ii w ir A. lis. l, Busen, Finger, H^ni'l, Knie, Ohr, Zahn, die Aus-

drücke für Bart, Blut, hnochen, i liriine begeguen \'erwandtcn in den ächweaterspracheii.

TariiMtluaiB *n «. rUM«f«>ni«unailng. $
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Die BcMtehmiugeii dem Kretw des F«iiiiHeiil«b«iui und Kllcfding« niebt die hti dar

Mehrzahl 'Ifr inilo^rrminii^rheii Stiinini«- luriuchüohen; indessen sind ffir Vater und

Uatier Aiudrücke vorhaudcu, die dem Indogermaaiacheu auch sonst uicht fremd sind, die

tit Soliii und Tochter attiiuii«!! mit den lateiiuBdien fibeniu, und da* Wort fOt Bdiwester

(moir Imlti.' ich für identisch mit dem indogermaui^chen m'iftr '^rutl. r', das im Litau-

iacheu in der allgeaueiaen Bedeutung 'Weib' vorkommt. Nur dan Wurt iür 'Uruder' bat

9xa framdartiges Anseben (via), indeucn iat «eine Yereinigting mit dem tiidofi;enn«tiiBc]ieB

IkrSter doch viellt'icht möglich.

Eine zuverlisaige Vorstellung von dem Kulturzuatanda der lU^rier bei ihrer £in-

wiidenuig ist freilieh auf Grand de« vorliegendea SprachnateriaU kaum m5gIie]L. Denn
sieher sind manche alte Kulturwörter später verloren ' gegangen und besonders durch

latetaMcbe ersetxt worden« Wiebtiger aber ist es, daä wir im Aibutesischeu auf eine

Anzahl Ton Wörtern itofaen, die allem Anscheine nadi nicht indogemaniBch tind. M5g.

lieh, dafs manche von ihnen sich doch scbliel'silich nocli einer Ableitung aus arisi heu

Mitteln tfigeu werden; alle gewifa nicht. Von ihnen liegt die Vermatong nahe, dar» aie

aas der Sprache der Ureinwohner ins Alhaneaiache eingedrungen sind. Manch« dieser

interessanten Wörter sind dem Älbunesiacbou mit dem Kumüuischeu gemeinsam. Daa

scheint darauf hinzuweisen, dafs die ältesten Phaaen dieser beider Sprachen von derselben

prübiatorigchen, fremden Sprache beeiutlurat worden sind. So heifst iodrc im llumänischen

'Wald', im Albatieaiscben 'Hügel', ein allem Anschein nach fremdes Wort, das zu dem

Stadtnamen >ioJra fSkutarj) in Hi/.i.hung zu stehen acheint; malj 'Berg', höre 'Schnee'

Scheinen fbLiüallj kbine iudogeraiauischen Wörter zu sein; auch die (»riechen werden ihren

Boreas aus nordischem Spracbkreise geborgt haben. Das albanesische Wort fllr *Knh'

(^^/Vjyi.^i fliidi t sich in deutschen Alpenmundartfii \sk'lir. ui.di dort ein CI'riimmeiNffir-k ur-

alter lifvüikenuig. Vereinzeltes Zusuuimentrelien mit dem Ba-ski»chen, das ja allgemom

als ein Rest der ältesten in Europa gesprochenen Sprachen gilt, wie in den Wörtern

itlr 'Stern' und 'SchwauB*, icann ntßUig sein. JedeuihUa sind hier noch soticI Rätael

als Worte.

Wenn der Hoiq^cn der Qesehichte für Griechenland ISngiri! angabrochen iat, h'egt

ühPT dnn illyrisi lujii Norden noch dunkle Nacht. 'In daa gewaltige Völkergetilmmel, das

auch dort damals gewogt haben mag, reicht die Fackel der Geschichte uicht, und die

einaelnen Streifliehter, die in dimea Gebiet fallen, sind wie dar sdiwacbe Schimmer in

tiefer Finsternis mehr geeignet, zu verwirren, als aiü/t.J.'i;i' n', Wiedi rliidt w'.nl uns von

Kämpfen der mattedoni^chen Könige mit den lllyriern berichtet, <lie utemala zu einer voll-

ständigen Unterweilang .gefnhrt an haben seheinen. Der Einfall der Edtoi, welche sieh

/.ur-rsi, am AiilVuiij; dc> viiTtcn .1ahrhunderts v. Chv. auf der BalkanhaHiiii^td /fi^'t< ii und

durch längere Zeit in illyrischem Gebiete hausten, hat, »oweit ich &cbc, in der Sprache

keinerlei Bpnien zorfickgelasaen. Dann tritt die Gestalt des KSnigs Pynrho« ins Lieht der

Geschichte. Er ist ein Fpirot mit griechischem Namen: der Einflufs des Hellenentums

war damals natOrlicli in diesen Gegenden schon sehr mächtig. Die Signatur der späteren

albanesischen Kondottiere ist diesem Manne bereits deutlieh aufgepriigt. Er hat a1« ein

grofser Feldherr begonnen und als ein Abenteurer geendet. Die Kämpfe der Römer in

IllyrieUj die sich an die .Namen der Künigiu Teuta und des Königs Geutioa Icnttpfen, hat

Zippel in aeinem Baehe eingehend dargestelli Die dann folgende rt^miseh« Ordnung der
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Ding« in Illyriaim ist tob d«in tiefsteiiigrcifend«!! Einflnate nueh auf di« illjrriacbe Spnehe
geAvesen. Uta kttm ngen^ dafs sie nur mit knapper Mttbe dem Schicksal gänzlicber

BonmiiiBierang entganffen ist. W«iiig fehlte, m hätten wir heut statt des Albaneaiscbeu

eine romaniseho Sprache mehr. Die EntlehiiiiiigeD im Worbicliat/ sind ungeheuer zahl-

reich; über die frühe Zeit ihrer Aufnahme kann kein Zweifel bestehen, da das c vor e

nnd i noch den alten Wert als Gutturallaut hat. Sie erstrecken sich nicht blofs auf Kultur-

begriffe, die den lllyriom vermutlich erst durch die Römer bekajiut geworden sind, sondern

auch auf Holche, wo fremder Kinflufs sonst gewöhnlich mtehtloft bleibt. Damals sind sehr

virlc idtillyrisilie Wörter für immer in ili r Sprache untergegangen. Die Tieruamen für

Plerd, lluud, Taube, Uahn, Löwe, Igel, Sthmetterling, Fisch sind lateiniaeh, ebenso Apfel,

Kirsche, Üobne^ Frnehtf Getreide, ja Ast, Zweig und Blatt; (iold, Silber und Blei tragen

lFittiiii>ilii' n<nir»nniinf»<'n, ivic uiuli Ol. Brot, Zwiebel, Pfeffer, Ei, vlillelcht auch Wein
und Essig. Für liimmel, Wind iind Luft, für Flufa und Flamme sind lateinische Wörter

an die Stelle der einheimiaeheD gatraian. Das meistr, ma aaf das Wolinan iD fttten An-
siedelungen und auf goordnoir« "iffentlichc Verhaltnisse sich bezieht, ist romnTiis( !i b.'iiaiiiit:

Stadt, Mauer, Dorf, 'l'unn, Bruaueu, Bad, üaus, Hütte, Treppe, Ofen, Zelt, Ulocke; König,

boae, Geridit, Geaeti, Krieg und Frieden, Freund nnd Ferad, Nachbar. Im Familien-

leben sind flif A\'nrtc frir Enlvel, Stiefsohn, V.hi^, Waisf xiiul Witwo lifliowdiip. Klrirlmi^^s-

•tOcke wie Hemd, Hose, Mütze, l asche, Ärmel, Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie

Bett, BiKib, Papier, Feder, Kene, Kmg, LMM, Sig«, Stoek tragen flremd« Namen. Aber

auch für K"r]n'r und f^eel«», fiir Mund, Magen, Leber, Haar, ja fT:r LfLoii gelten die lafei-

nischeii Ausdrücke. Von den Jaiircszeiteo ist der Frühling lateiuisch benannt Ausdrücke^

die erat mit dem Ohriatentnm Eingang gefunden haben, vi« Ostern, Weihnachten, Faalen,

Engel, Tedfei, liefreiiulen weniger; auch eine der albanesischen Bezeichnungen für Gott

ist lateinischen Ursprung». Indessen mag anf all dies kein besonderes tiewicht gelegt

werden; Misehnngen im Lexikon altorieren im Grande das eigentlwhe Weaen dat Sprache

nicht. Wi iil ist die« aber der Fall, wenn man das einheimische Gebiiude der Flexion

durch fremden fiinäuTs untergraben findet; da beginnen die £r8cheinangen, welche schliefs-

lidi zum gimilich«! Aufgehen in fremder Redeweise lUiren. Wir nehmen solche im Alba-

nesischen wahr, in der Konjugation Rnäcn wir rein lateinische Zoitformeu und Modusformen,

in der Deltlination wird die Mehrheit auch nach lateinischer Weiae bezeiohnetj man darf

die Frage anfirerfea, ob nicht der Artikd und einige wiebttge FürrrSrter lateinischen Ur-

sprungs sind, irie es Ton einigen Zahlwörtern sicher steht. Demgegenüber will es nichts

mehr bedeuten, wenn wir ailtiglich gebrauchte Bindewörter, wie 'und', 'aber', 'dafs',

nnd zahlreiche PrSpoattionen als aus dem Lateinischen liernbergenommen nachweisen

hSonen.

Allerdings ist uns aus der Mitte des fllufteu Jahrhunderts u. Chr. bezeugt, dafs

damals das Latein in den Lündern zwischen dem Adriatischen, Agüischcn und Schwarseu

Meere als Amt«i- und Ilaussprache galt. Jedenfalls aber legt es ein gÜnze&des Zengnis

von der A88iu!lIil'n1Ilrr^kI^>ft der i lnuisdien Sjiraclic ab, da fr iltr ^phmgen ist, einem so

uubotmüfsigon uiiü truilieibilii-bt^nilea Volke wie il&n Albancbeii gegcniibur derartige Er-

folge zu erringen. Keine andere Sprache der Völker, denen die Albnne*>en nachher ge-

horcht haben, hst in ähnlicher Weise gewirkt, (^av keine fpuren haben die fioten und

die Normannen zurückgelasaeu. Alarich war etwa zehn Jahre Präfekt von illjrien, auch
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nach feinem Tode «ind 60tan in Kordalbanien zurfickgeblieben, erat 635 weicht das gotiache

Heer aus Dnlniiitipti. Mau darf 130 Jahre als die Dauer dieser permanischen Herr?chal't

auaetzeu. Trotzdem bat uieniaud im Eriwte veruiodit, ein gotificbes Wort im Albane-

•iseben nacbanirois«!. Ohas Erfolg war auch der apiter« Anttam der Nonuanneii anter

Robert (tuiskard und Boi'Uiiiiiil In ilic- Zwisr Ij. n/.Tit fallen vprschiedeue Kinfnlle diT Slawen,

welche wahracheiolich im dritten Jabrbundert zum cnsteumal aut der Uulkaiihalbiiisel er-

Bchirnen warai. Seitdera ziehen atdi die»» aUtwiwhen Tnvamonen wie ein roier Faden

(lur'. li ilie bvzantiiiiscl)'' 'Ii'-cliiclite, Ihnen im fiii/>-l;ii'ri u;icli/'iiiXi'li«'ii , i--f Iiii r iiiclit der

Ort; die bekaunteii Uutcniucbuugeu, uuler deueu die des bulgart8cheu (ielehrteu Dnuov

mit heiondmr Avnetehnung su nennen i«t, gehen darOher den erreiehbaren Aof»chl«r«.

„l'm die Unlt'te des siebenten JahrhuiidertH war die Riawische Kolonisation der Italkan-

halbiiutel vollendet.'* >iurdalbauien bildete bis in die zweite Uälfte dea 14. Jahrhundert«

eine PlroTinz dea serhischen Reiche«; erst in den Wirren, welche nach dem Tode Stephan

DuÄau» unter dessen Erben ausbrachen, machten i<iich die einheimi-ichcn Dynastengeschlechter

frei. Der Süden Albaniens stand etwa hundert Jahre laug unter der Uernchaft der Bul-

garen; des Zaren Bymeon lleieh umfaAte die allNuiensohe Kflste mit Ammahme einiger

bv7.antiniiiicb gebliebener Soe|i)iit/c von Korfü bis au die Drinrailuduug, gegen Serbien bildete

der vereinigte Drin, der weifs« Drin und der Ibar die UreuM. Erst da« Despotat von

Epims löste die bnlgarisohe Herreehaft ah.

Über die .Slawen in Albanien giebt es eine russisch geschriebene Unteritucliung

des um die Ifcschichte der iSüdslawen wohl verdienten Makunev, die mir leider bis jetT'.t

nicht zugiinglii'h geworden ist. Tn der Sprache der Albanesen ist starker slawischer Ein-

Üuf'i nicht zu verkeunen. Die zahlreichsten slawischen Lehnwörter iindi n >i' !i m den

Mundarten von Nordalbanicn, das dem Slawentum am längsten gehorcht«' und auch lu nte

noch in fortwährender Berühruug mit «dawiseliem Elemenli- steht. xU)er «-ine Anzahl

slawischer Lehnwörter sind allen albatteiiachen Mundarten gemeinsam, auch denen, die in

Grieclienlaud und in Itiilien t;p-*prnchen werden; das beweist, dafs «-u' /ii tiili. li fi i l;, jiMlcn-

falls vor dem 14. •lahrhundert', im Albaucaischen rccipiert waren, in Italien brauclit man
a. B. die slawischen W&rter fttr Schlitosel Krippe {groid), Marktplatx (Iny), Nagel

(7f.r«?h Irt/tero-s kommt in dieser Form nur im Bi^lsBrischen vor. Sonst haben fast nl!n

slawischen Elemente im Albaaeaischen serbische Lautform. Die Eutlcbiiungeu gehen auch

hier oft weiter, als es Booat der Fall an sein pflegt; niebt wenige Verba sind %. B. ein*

gedrungen. DiV Flfxind ist dagegen ganz unberührt geblieben FMp 7;i1i!niihstpn Lehn-

wörter bexieheu sich anf Begriffe des bäuerlichen Lebens; dazu stimmt Kailays Behaup»

tung, dafe die Alhaneaea im aerhisdien Reiche Tormgsweise Viehallchter waren. MQtee

(Ärtjifo') und Sandale {ojiinkr) trarrm -lawi'^fihe Xameii, vi ii (!' w»rlMn .las ilcs Stlnnii.'de«

{kocai} und des Webers ikav). Tier- und Pllanxeuuameu »ind wenige eingedrungen, da-

gegen die auf BeaitzTerhiltniaae eich besiehenden Worte eete und kutnm; tiAon fBr Ge-

hraaeh, Gewohnheit ist auch iu Italic:) lickmnit.

Die albnuesischeo Eiuwohuer des Königreichs Italien beasiü'em sich auf etwa

honderttanaend Seelen. Die ersten mögen herOber gekommen «ein, als Skenderheg 1461

-seinen Alieiiteurer/.ug zur Unterstützung Ferdinands von Arragunicn nach Apulicn unter-

nahm. Em wird berichtet, dafs ihm fUr diesen etwas uäfsigen Beistand die Stadt Trani

mit zwei anderen haTeatigten Orten al« Zuflneht and Xotuiker für den Fall einer Kata»
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ttroph« flberlaBMD minie. Diese trat bald nach Skendcrbegs Tode (1468) ein. Eine groTM
Anzahl Flüchtliiigo fand auf italienischem Boden gastfreundliche Aufnahme und den Ge*

nub wertrolkr PriTÜ^ea. Ans jener Zeit atammen die albanegischRn Dörfer in Kalabrien,

der Kapitaaata, Builiinta und der Terra d'Otranto, deren g;enauf« Yeneeichnis man bei

Biondclli nachlesen mag. lu Sicilien war die erste Niederlassung Contessa (1450), es

folgten FalazM Adriano (1481), l'iann dei Greci (1488) und Mezzojuao (1490); Santa

Cristina ist eine im 17. Jahrhundert von Plana ausgegangene Zweigkolonie. Die Mund-
arten der italienischen Albanescn tragen die HauptKilge des Sildalbaniseheii, zeigen aber

vielfach «Iteren Typus als das heutige Toskische. Dafs sie von italienischen LehnwBrteni

wimmeln, ist selbstverständlich; dafs ihnen slawische nicht fremd sind, wurde bereits er-

wähnt. Wenn wir hören, dafs noch hent ein Lied gesungen wird, in «elcliem in schmera-

licher Klage Morens ijr-lath* wiirl. si> erweist da?*, 'liil'^ riii T"il dieser Ansiedler aus

tiriccheiiland kam, und darum wird uns da« Vorkommen einzelner griechischer Wörter

io ihrem Spracbschatx nicht befiremden dflrfen. AoflklleadeT ikid hier tarkiaebe Eotldi«

nnngen: in d'^n Spraehprnhfu hrl I'.ipanti find«"' ipli hnl- 'Recht', itwt 'Znrn': h>'\ Otr.into

sagt man für Markt' j>otsar, das ist 'Bazar'; in den Volksliedern Radas kommt pedier für

Teaater' tot. Solebe und aadcre WBrter milMea von jenaeita dea Meem nitgebracbt

'rUi tind h-w( i',. ii, wie w.nig widerstandsfähig daa Albananadie gegenüber der danula

noch so kurzen Einwirkung dea TUrkiacheu war.

Voll tflrtiBcfaer W&rter tat heute daa in tflildaeheD Albanien geaproebene Alba-

nesisch, besonders die gegischen Mundarten, liier «ied'-r vornehmlich der Stadtdialrlct s-on

Skutari. Die puristischen Bestrebongen von IsLristoforidis richten sich beaonders gegen

dieae Bindringlinge. In Sfldalbamen ist das Znaaranenwohnen mit dem grieehiaehen Ele-

mente nicht ohne Folge i^'-Mii lr n. Am -iäi]v>f( H ist der IVu/entsatj', grierliistlirr Wörter

natürlich unter den Albaueiien de» Königreichs Griechenlands; unter zehn Wörtern, nach

denen idi fragte, bekam ich immer HInf bis Meha griechiadie zu hOren. Man veilä, data

in Attika di^' liainltisvölkerung vorwiegend albanesisch ist (z. B. in £lcusi.s, inMenidhiu. s. w.);

die Ingeln Ujrdra und Spetaia glorreichen Andenken», sind von Albanesen bewohnt, die

noch heute den grSfeten Teil der grieehiaehea Marine atellen, und auch in anderen Teilen

cles Königreichs, besonders in Böotien, Argolis, Koriuth, dem sfldlichen Arkadien sind sie

zahlreich vertreten, im ganzen wohl nicht viel unter sweihunderttauaend. Uenauerea Aber

den Zeitpunkt und tlber die Provenienz dieaer Ansiedeltmgea wisten wir nicht; snm enten-

mal werden 1.349 Albanesen im Peloponnes genannt, doch ist nicht zu bezweifdn, (lufs

albaaeaiacbe Scharen schon viel fräher in Griechenland gewohnt haben. Die Prüfung der

Sprache swingt nns, Einwanderung aua Stidalbanien anzunehmen.

Der Zweck meiner kurzen Skizae war, anzudeuten, welche Sporen die Hauptetappen

der fieschichte der Albanesen in der Sprache dieses Volkes zurückgelassen haben. Ich

konnte dabei die Hinweisung auf manche gelehrte Einzelheit nicht immer so umgehen,

wie ich gewünscht hätte, wofflr ich nachtrSgUch um Nachsicht bitte. Eingehendere Be-

weise für manche Behauptung kann ich nur an atider- n Orten geben. Skenderbeg und

Ali Pascha von .Tiinnina, die bedeutendsten Müuiit r di r uiittelalterlichen und neueren Oe-

•ehiehte Albaniens, sind auch weiteren Kreisen Hingst genügend bekannt gemacht worden.

Um so mehr Entschuldii;iini,' niril vii l'rulit il. r Vcrsu. Ii fiiiflin, die ältere Geschichte

ihres Volkes in grofscn l iuriss4'n zu zeichnen. (^Lebhafter Heituli.)
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Zweiter Pri«ideott Wnntcht jemand in der VerMmmluDg xn dam «bu
giehört4-n Vortrage dM Wort? Daim bitte kh dm Nainea zn neniietL (Pmim.) Et

gvschieht nicht

leb kkan nicht leuguen, duf» ich selbst die Versudiuiig empfand, über einige PunkU;

in niheren MeinuDgaauttatMcb mit dem Herrn Voringtnden xu treten. Idi wideiitdie

dieser Versuchung ini Tiii* r< ss< inis>n r kurz bemesHOien Zeit, und weil eicb jß gwad«

hier die Sache privatim l' iclit i rfriiiiztu läfst.

Wir sind gewifs alle, so wenig auch vielleicht gerade liier unter uua FUalbani —
wie die Italiener jetst an Mgeu pflegen — rieb befinden, aebr erfreut darBber, dafa die

albancäischen StufÜ' ii. w. lrhi' i'inp Zeitlang vorzugsweise von Theologen nrli r von Juristen,

wi« Juh. tieorg von Hahn, oder von Mtidütiueru, wie Dr. lleiuhold, betriehen wurden, nun

TOD einem berofenen Foraeber der Spracbfergleiebimf fortfeaetst, revidiert und berichtigt

werden und ili'^s'-r xxjis eine Probe viva voce p-f^iOii ti Tu ilitM tr. Sinn.- (l;inl<*' ii^Vi

dem verehrten üerm Vortragenden, gewifa in Ihrer aller Sia)xt — und gebe zugleich die

faaeea der Tenbrednng gemtb an den Henm «raten PrSaidenten alk

Brater Prtaident: Marne Hemn! Naeb Mafogabe der beutigen Tagemdirang

folgt nonmehr der Tottrag dea Heim Proleaaor Dr. Conze ani Berlin:

i'ber den tiiauil ilei l'ergauieiii.silieu Aritrileii.

Ich erauche den verehrten Herrn, diesen seiner Zeit auf meine Bitte gütigst in Aus-

sicht getteUten Tortrag jetat an halten.

ProfesBor Dr. Conse (Berim):

HocbTeiabrte Versammlung! Du Fkiaidiuai hat mich uutgcfurdcrt, Ihnen einen

Bericht Uber unsere Arbeiten in Pergamon an erstatten, l^iese Arbeiten stehen zwar

einigermaraen unter dem Zeichen des Schweigenü und berinden »ich wohl dabei; aber

eine Aufforderung zum 8]>rec]ien aus berufenem Kreise durfte doch nicht abgelehnt

werden. Wir waren dann darauf bedacht mit dem Vortrage zugleich Anschauung zu

bieten, and die Generalverwaltung der kgl. Muneeii hat «ich zu dem Zwecke in dankeus-

wartcr Weine mit dem Präsidium verbunden. Beide gemeinaam bt»t»-ii das beifichatft,

wft!< hier auagcstellt ist: ein SitniUüus}ilaii von Pergamou, in sumni.iriscluT Furni ini. Ii

Utiu Aufnahmen der Herren lluuiauu und Bohu hergestellt; sodann tiiuts luud^chait liehe

Ansicht der Buru;krone von Perganom, wie aie in der Eaisorzeit etwa ausgesehen haben ^
wird, gczeichiiot und den kgl. Miisrcn rr-csrhenkt von Fr. v. Thiersch, dem Enkel unstrfM

Philologen'); er hat dabei die tiekonstruktion der drei Hauptgebäude von Bohn und

Stiller zu Grande gelegt; drittana «in anaprudialoses Hdinodell da« grofaea Altan oder

vielmehr nur des L'ntorbflus <!i^s.-i(>lt)err. es- Mut ohcrvuif niirhi mir tlrr eigentliche Altar

von Asche, über destten Platz tmd Uestalt wir ja nichts wissen, sondern auch die

iomaebe Sfialenhnlle, weldie Termntlich ringsum lief. Man mag «o an dieaem Modell

1) Im Buchhandel h. d, T.: Friedr. TluerKl^ Die KfiaigelNiig ton Ftegameo. Stiit%ut; Eki||«I>

bom. 18S3. Fol. «

Digitized by Google



— 47 —
glcidi sehen, vie gtünstig Tür den GewmteilldrBck der Aufsatz einer solchen HftUe auf

den sonst alkuflachen ßaukürper gewesen sein mufs. Dieses Modoll ist nur pf>macltt und

soll auch hier hauptsächlich dazu dienen, zu zeigen, wie weit es bisher gelungeu int die

disiecta membra der Uigautouiachierelieftt in ihrem iirs|>n'iiiglirhHiii Zusammeiihangc unter

^icli und mit der Architektur wieder zu orilurii. Kmilieh i^iml inich einigf photogruphische

Ansichten des perganienischen >StadtbtTget> uui.1 Photogiapliiecu vuu Teiku der (jiigauto-

HHMdÜe') hier ausgehängt.

Die AHn-iteii, iibijr wclilio iili Ihnen luiiiiiichr zu berichten haV'*'. 'ind noch in

vollem ('angE>, sowuhl in PRrgaitiun »«IbNt, als auch im kgl. Museum zu Üerliu. Dort in

Pergamon gilt es immer weiter nach ErgSanuigntaekni muew Fände n nwben vnd
das Bild der antiken Stadt, aas deren fJar.zfni hrrans rh'esc Fmiflc stammen, zu venoll-

Btündigeo; hier in Berlin ist die Aufgabe ge$t«lit, dm Funden soweit ihre urapranghche

Geitalt wiedennigdraB, wie ee naeh den Zentamngeti sw«)er JahttaiiMiide nSglieh tat|

und sie in dieser üejtalt wörtÜ^^er Wnis'» der Ansrhauunp; d^r Nachwelt zu iiljcrliffern.

Zwischen Pergamon und Berlin werden denn auch bereits die Korrekturbogen einer Publi-

kation aatg^neelit» wdebe «Uee, wm «n beiden Stellen erreicht wird, aneuniaentiifiaaeD

bestimmt i-t. Emllich haHrn wir mich n'irlist diesen so weit amtlichen Arbeiten des Ein-

greifens der txcien Forschung und Kunstthütigkdt zu gedenken, weldie sich der Funde,

der mit fluten gebotenen Aofklimagen «nd mit ihnen geeteUton neuen Probleme, mit Eifer

beimichtiu't.

Die Arbeit iu i'crgamon selbst wurde nach den V'orTcrhaudluugen am !\ Sep-

tember 1878 begonnen und damals mranterbvoclmi bis in den Januar 1880 fortgesetzt,

wiederaufgenommen iui August 1880 auf ein volles Jahr bis zum August 1881, und, zum

drittenmale begonnen im Mai 18>^ wird sie bis in das nächste Jahr hinein im Gange

bleiben. Naeh diesem Hergange nebmsn wir an, dafs, wenn dann auch wieder einmal eüie

Panse «ntrcton mOfiste, ivir (i< halb den Platz nicht au» dem Auge verlieren werden.

Die erste anderthaibjührige Ausgrabungeeampagne war die grofse Zeit des ganxen

Unternehmens und die wenigen, die damals von ihm wnfaten und bei ihm thitig sein

durften, denken wohl nicht aa sie surilck, ohne dab ihnen das Herz hoher schlägt £s

war eine Zeit voll von Anstrengung und (ienufs, von Entdecheri'reuden und -»orgen, sie

ist es, welche die eigentlichen darchBchlagendeu Erfolge zu verzeichnen gab. Alles das

hat Carl Humanu mit der ganzen Frische seines Wesens in unserm ersten vorläufigen

Tlcrieiite im Jahrbuche d«M- kn'i. {treursiscbcu Kunatsfimmliin^pn T, P. 121' 11'. erzählt. Mit

Curl liumanns Namen bieibt die pergawenische Arbeit für iiunier verbuuden, und ich

möchte "anserer Staatsregierung auch hier den Dank dafQr aussprechen, dafs sie die Olg^
nisatioTi unserer Arbeit durch Humaniis f-ste Aiistellmiii: niit dem Titel eines Direktors

an den kgl. Museen und dem Wohnsitze in biuiyrna in einem weseuÜicben Punkte ge<

ndiwt und damit sngleich die Leistungen Hamanns belohnt hat. Unter Humanua Leitung

haben die AiisprnbuTipfn durch nWf drei Campafnipn hindurch gestanden, und unter ihr

nehmen sie ihren Fortgang. Aber die Auigaben wuchsen Uber das Mafs dessen, was ein

aiwEelner Imelen lumnte, Üaana, und so iat dann Herr BanBieiater Bohn vom S^tenber

1870 an Huniann atXndig in Pogamoo zur Seit« gewesen} im Sommer 1888^ ala Hmnann

1) Terlas von W. Bfumm, BailiiK8tatl«art.
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so einem inderea «jasenschaftlicbeii Erob<*ruiig»7.uge in Dr. Pachstains Begleitun{f naeh

dem Nimrud-dag im oberen Euphratlaiide dclcj^irrt war, liat *t, wii' auch sonst \m kflr-

zerea AbweMnheiten Uuinaims, den Ansgnbougsarbeiten allein vorgestanden. Seine Uauptr-

Iei«ttiag aber iat die Beobachtunf^ nnd Anfinbma der architektonisehen Fnnde nnd derm
Rekonstruktion gewesen; vor allrui hat daa Bild des giorM ii Altarn, wi)> t-n mia vor Augen

steht, durch ihn feste tiestalt gewonnen, wie auch da« de» Athen«temiH'ls mit aeiaem

IVribolos. Zur I7nti>nuchung d^s Aaf^oateonu auf der bScbstena H5be der Lturg (raten die

HerreJi Stiller und Kaschdorö' jun. ein, welche unsere Arbeiten während der Monate Oktotjer,

Kl vi ii:f» i , rir/. mbt'r teilten. FOr die epigraphiMchcn Studien, wek-lieu aoa den An»-

grabaiijri u ii lu'.» Hun-lorl* Ton Inschriftien anwuchsen, hat antari)^s wiilirend einer knrxen

Zeit Uerr Dr i.i lliim'. i.i:», im Sommer 1888 «nd hoft'entlich damit niclt /i.m letzten-

uiule Herr Dr. Fabricius durch sorgfältige Kofneen den ersten Grund gelegt. Nennen wir

uoch den iuzwischcu friSli verstorbenen Malw Gbristian Wilberg, der es uiclit dem Photo-

graphen allein UberUelä, uns Bilder iV-n heutig» Pergamon y.u sobutfen, ro sind, wma id)

nie gern versäume, die fahrenden Peraoaea gcjuouit, die an Ort und Stelle bei UDserat

Werke Uaud angelegt haben.

Steigen Sie aur Burg von Pergamon hinauf, so finden sie als einzige gastliche

Statte ywiächeii nllem Wust der .\usgrii'"ni«; mirKiT oiiu r SN rnhnt'i-. in der ein N\ ;i< litrr

Bchlüft, zur ga.stiichen Authahme nur eine kleine bretteri)aracke eintachi>tt>r Art; da haben

alle die veriiekTt, sidi arqnickt nnd geruht, die ieh eben genannt habe. Auf die Hbli-

bretier der Tbflr i«* iinol) vrsii WiHiiTLr^ Hainl mit «rli« ar7i''r l":irbc der deulsrbo Wappen-

adier gemalt, liuk» und rechts davon t-tehen nncit SeeuiHun^art die Nauen einiger Herren

vom Stabe nnierer Kriegaachiffe Komet und Loreley, die bei den Transporten der Pnnd-

.«f'rKr- /.II vrisi liici!.-.'ii''!i Malen mitgewirkt habi-ii nii'l .-riruh-ni ilarnii. iir>r?i .inr' an-

sehnliche Reibe von .Nuuien aus den uilerliüchsteii Kreuen, wie iiuti Kreisen den kaiüerliclieu

Reichsdienetea und der IcuMrliehen Reichsregicfmiig «l« FSrderer des Pergameniadiea Unter-

iii liiin ns 71 nennen wären, sonst natürlich die Chefs und Mitglieder dei« kriuiglicben Knltna»

uiinisteriumo, iu dessen Auftrage die ganze Arbeit ausgeführt wurüe.

Durch den, man nnfa aagen xoRUligen, Fund cweier KolossalreliefbnidutOeke, die

im .labri' l'^TI Htjniunti in die Hände fielen und durch ihn als beschenke nach Berlin

gelangten, w urde, wie ich ja wohl als bekannt voraussetzen kann^ die ganze Untemehuittug

angeregt Von der Freude an diesen einzelnen Proben ging man nicht nur xum Suchen

nach anderen Stücken, sondern /um .Aufsuchen des ganzen Bauwerks, dem sie angehört

haben möchten, aber; als uan dessen Spur gefunden hatte, wurde mau weiter gefSbrt

«um N«ehaucbett nach nBgliehat allen noch findbaren Kugehörigen Teilen nnd stellte sieh

die Aufgabe der Rekonstruktion des ganaeii Monuments, bemüht ztiglcieh in der Über*

lieternng Hflii'e fttr besseres Verstfindoia au finden, Zw«ck und Zeit der Erriishtung au

bestimiuen. WShrend alles dieses schrittweise gelang, warf aau die Blicke aber bereita

weiter. Das einzelne Bauwerk war doch wieder nur ein Teil eines grof*en Baukomplexes,

einer ganzen Stuilt uud nicht der unaiu«eluüiclisten einer, von deren Plansebema und Auf-

baugestalt, von deivn mannigfaltiger Ausstattaug nun in gleicher Weise eine Vorstellung

wiedergewoinieii werden unifste. Derart wurde das Problem immer gröiser und umfa-ssen*

der. Charakieri»tiscb für die .-Vrt der Untersuchung war c>, dal's nicht, wie z. B. bei dem
Schwesteruntei-ueliuieu iu Olympia ein Führer, den dort die Be.sclireibui)g dis Puusanias
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abgab, zu Gebote stand, aondeni dah, ihnlieh wie im kleinen bei den övterreichiacben

Exjn-üitiuneu auf Sawolhrake, »o gut wie ohne alle iitterarische lilhrung von Stück zu

Stttck und Spur zu Spur gleichwm tutend ins Dankle hinein die Untersuchung geführt

werden nrafete; um «o hdler eneUen danach das Büd^ du beute, wenn auch uocb un-

ToUstündig, doch als ein gar» Dfiieü vor iiiütcm AogtB ttsht.

Wir aehen eine der bedentendaten Besideoaen, emen der Mittelpunkte geistigen

und materiellen Lebens der helleniatiachen Periode vor uns. Ihr Bild, denen KUge gegeu-

flbsr biaiberigon Vorütcllungen namt^ntlieh du varaus habfu, (lur>! sie riclitig sind, en(4|iricht

ancli inaofem der Wirklichkeit, als wir es mit Hülfe der un» heut/.utage so recht geläufig

gewordenen Betrachtungsweise sofort als ein in verachiedenen, den Zeiten nach wechselnden

Fhuen erkennen.

Wir sehen die Stadt als li Jilitjvlegfine verhültnisniiilVig kleine Festung, als j^nes

^pii>4u auf i]t.r fiKpa, der öEtia icüt)U(jiii lies Berges, dessen Gesaujtfonu 8trabo als öTpoßi-

XoEiMic bezeichnet. Dort oben hfltete jener Philetairos den Schatz des Lysimachos und

machte sich dort mit ihm unabhängig. Wir »fiifti ilinii! ciji Sichausbreiten der Stadt,

ganz begreiflicher Wuise entsprechend der Ausbreitung ihrer Macht; den zwei grofseu

Abaduütten der UaAbtenlwieklong, zuerst unter Eumenea 1. tmd AttaUw 1. und dann be-

sonders unter Eumeues II. nach der Si lüacKt von Magnesia, entspricht ein \'orrfl< Von des

Mauerriugs weiter deb*]jerg abwärts, dessen gausen FUf« bis an die Ufer «lea Ketius und

Selinna bemb die gewaltige Stadtmauer um^ate, weldM in grofeeu Beaten noch vorhanden,

vermutlich Eumeues II, überhaupt dem grofsen T^imh- n n in P.Tiianimi, ihre Enf sli l-.uiii; t-t-

daukt. Nur an der Nordostseite, wo die äiq>a schrutl abfällt, Jiat die befestigte Stadtgrenze

nie gieweebMli. Dort ist die natflriieh feste, aber damit aueb keiner Entwidclnng fibige

Prjic <1( s Pfii(lllc"r]irrs. wHlirrrnl dif^rr Kk:li M"ul\väif-. \v.>stwnrt>i, ^rtdi .>t«r,rt s w ii' i-'ii u'^i'l'-es

lebendiges Wesen in Ausdehnung und später Zusammenziehung bewegt hat lu der Künigs-

aeit, wo trotk aller Bfaebtentfaltong die Eriegsgefnhr wiederholt bis in ihr Weichbild

hereinilrant;, blieb die Ftad* sf-'ts starker Mauerwclir iMilrirft 'V.r 'jrirlni Fltlsse flössen

aufserhalb. Erst als das pergameuische Reich dem römischen einverleibt war und au den

Segnungen der Kaiseneit AnUnl gewann, die auerst den grofsen Oebieten um das Ifittel-

meer einen eiuigcrmarscn dauernden Zustand ftß'entlicher Sicherheit »chenkfe, konnte die

Stadt entfestet aber die Linie de« £umeuischea Mauerrings hinaus sich frei in die Ebene

biueüi breiten. Es geschah in der Riehtmig auf du berühmte Asklepiosheiligtuin, welebes

bis dahin w«yt vor den Thoren gelegen war. Dieses römische IVrgauiou war also eine

offene Stadt, die ganse IgLöntgsstadt gleichsam ihre Akropoie^ Aber ein Wiederaufang von

Befestigung /.eigt sich in einer Mauer, welche in etwaa engerem üm&uge als die Eume-
nische den Stadtberg umschliefst. Von da sehen wir dann mit dem Sinken der Sicherheit

die Benifthung den Platz zu halten sieh auf engere höhergelegeua Abacbnitte des Berges

nuQeknehen. Den riesigen Notmauern, hinter denen sich das Rftmertum auf europiiidiem

Boden tou Schottland ülier Alf Uhein- und Donaulandc hin bis au das Schwarbe Hiaer

<rcgon neu uiif^ti heude und andringende Volksmächte verscbaatt«, gehört, ohne dafs wir

g< ijuuer die Erbauuligszeit bestimmen wollen, jene bis zu vier Meter dicke sog. byzanti-

nische Mauer an. Zu ihrer Errichtung wurden die grofsen MarmorwerkstOcke, Architektur

und Skulptur, der Monumente auf der Hochburg und dem >!arkt]>latze verwendet. Es ist

die Mauer, aus welcher die ersten Eeliefplatten der Gigantomachie von Uumauu hervor*

VmktaUmnm 4m ». >Ml«lws«mMMlws. 1
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gmagßa wurden «nd dann jttek Tollendetcr Abtragnag wir w iMsoadm viel« koBtlMure

('bern st*:' vcrdiiiikeT] . die in ihr <'(wii . in Jahrtausend laut; vor wt>iti'riT Zerstörung ge-

borgea gelegen liatteu. Zu allerletzt wich die mittelalterliche Feste wieder auf dea Uiu-

krew der PbUeturiseken Akt» lurflck »ad Mixte ihr Manerflickwerk uf die utikeii

FestunjjsfuDdnineiite dort anf. Iiis iMidliili allrs (.l.cn \ i rndi f.-, «".lircnd dii- türkische Stadt,

wieder als üinneaatadii iu einem grofseu mächtigen Reiche, unten iu der Isiederung, aber

in geriDgercr AneddnHuig ab die rftmiecke Unterstadt sich ausbratete.

Wie im i;''^<iiiiii'" I'Ianscheiüu, so tritt uns ilrr Cliar.ililii' i!rr fiii/clncn Fi^rioden

der Stadtgettckicbte auch im Aufbau der «inzclaen Bauwerke entgegen, die beatüudig

Gegenstand nnieier TOm Einxelnen ins Ganze* sielenden Vnteratchnng sind.

Auf vorspringendem Folsgrat hooh oben innerhalb der ältesten Stadt haben wir

da« vollständig dem Boden gleicb gemaclite Uriieiligtum der Stadt, den Tempel der Atheoa

Poliaa, wiedergefunden und seine Bauform rekonstruiert, die alles andere Pergamenisiefae

au Alter iibertriö't. Wir li,itir)[ zugleich gelundfii, wie der altehrwiinlige Tempel in der

K5oigszeit seine reiche Ausgcstaitiaig namentlich durch einen prookendeu Hallcnbau um
•einen Hof erhielt, haben auTgedeekt, wie die sildlieh nod westlieh nSchtttgelegenen, fflr

das gesteigerte Leben iler Ki'mig.'^ü.tadt wichtigst<'n VerkehrHpliitze, titr Markt und das

Theater, umgebaut und neugebaut wurden und namentlich auf dem ansehnlichsten Punkte

dea Markt«« jener gewaltige Altar de:^ Zeus Soter mit »einem koktbaren Bkulpturenüchmucke

errichtet wurde. £r enrachs nach allem, wa.s wir in Anschlug iiringeii können, auf dem
H«'dien|uiukte der petgainenischeu K<3n)g8n<acht, nach dem Terhüngnisvoll entscheidenden

Siege an der Seite der R5mer bei Magnesia am Sipylos, bekatinliich UM) v. t'lii"- Als

Bauherr des Altars erscheint uisu Fluuient-s II. und da er uueh dem Athfiialiciligtuni seine

neue (iestult gegeben und das Theaf' r i rl aut liuben winl, so tritt »ein Name in die Ueihe

derer eines Salouion, l'erikles und Augustus, als der einess Xeugestalters seiner Haupt-

stadt^ und damit wohlbegrthidet und dafür bestätigend zugleich steht also bei Strabo der

I><':it7,! vriTfCKf ''iac( i5( in'iTüc TiV>' TtöXiv KOI T(\ NiKrfpöpiov ctXcti KUTtcpuTf iTf , Krtt äviiOr|naTa

KOI i^tßXiüöiiKuc KU« rf)v tTti Tocövöt «caiuiiciav xoO rispT^MO" tijv vOv oütav tKtivoc ttpiXoKdXiice.

Vuu dieser Gruppe königlicher Bauten sondert sieh ttunmebr klar das, was die

rou»i>rli. Kaiserzeit al-^ nrcliitoktnitiKoli«' NVii-^chüpfungcu hervorrief; aufser einer Aiizalil

Uüch namenloser, mit ihren festen Ptlasterungeu, Mauern und Wölbungen noch heute

standhaltender Baureste dbunnsn daher unten in der Ebene ein sweites Theater, sodann

die für ihre 7.f\t < li:irul;1( i isti-i Vk n Anlagen eines Zirkus und eines Amphitheaters, sowie

wahrscheinlich grul'se i hermeti, deren malerisches Ziegelgcuiäuer, im iSommer von Scharen

von StKrehen bevSlkert, unter dem mentangeaonunenen Nauen dner Basilika das eigent-

liche tuonumentale Wahrzeichen von BciuMrna 'ulMif, DüIiit sfüinir.t die mehr als T'Imi-

brfickung, die auf eine ganze Strecke weit geführte, von modcrueu Uüusern (iberbaute

ZowSlInuig des SelimisfluMes, dahw die an einzelnen Pfeilerresten kenntliche einst ge^

deckte IStr,i'">i-, ilir i ii;-- teilte Viertelstunde wi it zu dem Askiepieion führte, dessen heut«

sichtbare Iluiueu ebeiifalU röiuisch sind. Komisch ist, so weit heute seine Bauform for*

liegt, aueh das Gjrmnasion twv v^wv auf halber HShe am Stldhange des Stadtberges. Ee
gipfelten aber die römischen Bauten in dem Augusteum, welches hi'ilier als Athenutempel

und Zeusaltar von der Spitze des Stadtberges südwestlich gewendet ins Land schaute,

und für welches selbst der Standplatz, durch kKhue W&lbhauten Aber den natBrIiehen
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Abhan); eiiier Schlucht vorgeschoben, erst gesclutücii werden niuTHt«. Dem Heiligtuuie

ilircs Valera vtifSmi «ntotMd auf <l«r inDranten Norda(ii(M der Bnrg ««cfa ein Tempel

der JuliH.

Dem Zurückweicbea der Stadt aui' deu kieinen ümkreie ihrer Hergkrone entspricht

dum eiidKeli der Bm dner ebrisilieben Kiidi« vidleidit nm 600 n. dir. (pnide nn der

f»(elle, y.nm Tril über rlrn Fundamenten flo« damals »chon /iT.sti'irf mi ITrlieiligtunies der

Athena i'oÜHs. tio füllt wie für die Betrachtung de» riaDschetnas, so tlir die des Aufbaus

der Btadt die BpSteste Oeatalt mit der -frOheeten xanmmen. Vorher und mclilier trieben

nur die Ilirtm ühn äcn Hitu' und krnisteii rlir- Aillrr uw ilni.

Alles, was ich bisher über l'Iatischcuia und Aufbau der Stadt I^ergamon ia ihreu

YerMbiedeneb Epochen genitt habe, iei eret Erftebme der preoriiBehen AibeiteiL Über
die i^tri'Ufnnn wnrdfti Vii-i Jriliiii i:,\n'/. unu'f'nn^cinlf nml In w •scüüicln'ri l'unl^f^t; vi>rl^.-1irto

Vor&telluugca zum beütcu gegeben; kein einzige« der geuaunten (iebäude kannte mau
nberbenpi oder wuMe es richti«; zn benennen. Dw GeeebiehtawiMeneehiifb hat dieee Ge*

samtaufklUrung gewifs besonders hoch «u stellen und ich denke mit wehmütiger Freude

daran, wie Joh. Gustav Ihrojsen einer solcher üereiebemog der Geschichte des Hellenis-

nras iD den letzten Jahren seinee Lebens noch warme Teilnahme achenlcto. Aber so recht

im Mittelpunkte unserer Unternehuitmg stand doch mehr ein Einzelnes, jener l'rachtaltar

mit seinen Skulpturen und die Absicht nicht nur sie zu kennen, sondern sie sa haben.

Die PereonilibatioB dieser Absiebt wt *baben* ist Carl Humann (gewesen und so bat Per*

gamon Olympia ergün^l.

Es ist ein vetantwortungsYoUes Verfahreu die Deukmtiler dem Ji^odeo, auf dem

sie entstanden und mit dem sie Terwacbsen sind, zu imtreiheu; etwas Bodi Labeadigea

Ton ihrer £si»>teny. geht dabei immer verlonm. IBa mufs daher das Anfsente Tenndit

werden l>ei der Hebung und Bergung, dann am BCUeo Aufbewahrungsorte so xu verfahren,

dafs jener Verlust möglichst gemindert mid durch neue Pflege Ersatx fllr ihn geschalffn wird.

Wir sind ehrlich bemüht diesen Anforderungen zu entsprechen. An Ort und Stelle

liat sich neben dem leitenden Personal eine ganze Reihe von Aufseheni und Arbeitern

lür die besondere Tieistuug, welche hier gefordert wird, allmählich herangebildet oder ist

zum Teil schon natürlich begabt und durch andere Arbeiten vorbereitet in den Betrieb

der Ausgrabungen cingetretpii Auch ihrer und di-sfn. wn« v\ir ihnen verdanken, soll

mau gedenken. Unsere beiden Aufseher, Mastor Jauui der ^rofit; und der kleine, Laludis

und Samothrakis mit Familiennamen, stehen billig obenan. Von der Marmorinsel Tinos

stammend, der <»inp ein i^t'Kcliiüliicr Rtciiniu')/. vuii Pi-Dfcsnion . il^r iindtTc (itj Tis<liliT;

sie haben die zahliosen i-ragmente, wo es darauf ankam, mit intelligenter Handhabung

am der Vencbflttnng herTOVgeholt, ana der Terbavnng gelBst und sie derart verpadct

auf den weiten Transport Eresrhit-kf. dafs zwischen der Burghöho von Pergamon tind der

Museumsiusel in Berlin kaum ein Schaden vorgekommen ist, während die Kisten von oft

ienig, fttn&ig Mann ffeMfen auf kaum gebahntem Wege den au 1000 Fnfe hohen Berg

hinab, und rlnnn mit 0*-lis(«n (n]i-r HüfT'L'lii Stunden weit an» Meer ge/errt, dann ohne

Ladevorrichtuogen ins Schiff gebracht, in Smyrna wieder, in Triest, oder in Hottcrdam

nwi Hamburg abermals umgeladen, und endlioh vom Elblcduiie oder Bahnhof» in das

Museum ireschafFl worilc-n niiiWen. Mit einem Scharfblicke, um den ihn dfr Anbrioli'Lje

beneiden könnte, hat der jüngere Master Janni bis zur äufsersten Unkenutlichkcit ent-
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stellte Reste tob Gtigsatomecfaieplatteii, die oft monatelang offen an nntem Wege auf

der Burg gelegen hatten, ^Pfunden, Diese beiden trefflichen Mitarln'iti'r tragen das

preufsische allgemeine Ehrenseicheu als eine wolil v«rdiente Erinnerung au die Dienste,

die aie leiatetcn. Und so kannte ich nocb eine Anzabl sclilieliter Arbeiter nennen, die wie

eine Vondiong im kleinen Ober den Funden gewaltet haben: der Türke Mamiid und der

verwegene Arnant Salib, wenn er tchwindelnd hoch aaf der Featungsnuaer stand, deren

Steine beim Abbrechen nnter seinen FOfeen viebeu und die er halten murste, wenn

nie aoeh ikm kenntlich den Stempel des Alterlomfe an aich tn^d; die Ltmniot.en

Athanaaios und Diuutr^, die iuiiner hcrangemfra wurden, wenn ein Skulpturstttck

ans besonders* schwieriger Lage lieraus/.ulÖHen war; der Taube, 6 ßoußöc, wie sie ihn

sclilechthin nennen, der unverdrossen die ganzen Jahre der Ausgrabung ftill für sicli als

Vorarbeiter mit der Hacke mitgemacht bat und durch ein unartikulirtes Krähen irgend

ein ihm merkwürdiges Stilek, das er blofsleg), »igmiliMiert od^r aehic tieler unter ihm am
Berge MUtTbeitenden vor einem rollenden Steine warnt. Diese und andere noch wind die

nicht wissen, was flnin und doch etwas ^'erdienstliche8 thun. Es sind ausschlierslich

Einheimische. mei>t Täiken nnd Griechen, welche unter Humaons Werbct'ahne in be-

ständig wechselnder, namentlich /.ur Erntezeit geminderter Zahl sieh amammen finden; in

dem Arbeitsberichte, mit welchem lliniiann den ersten Band der grofsen amtlichfii P'ibli-

katioQ der Altertümer von l'ergamon eröffnen wird, werden sie nicht unerwühiit l>le)ben.

Dieae Pnblikation wird dann aber vor allem Rechenaehaft davon geben, wi« «onat der

Beobachtung it^ r F unls /.iiiin. uti Ort up! Stelle gewaKel und so der fest4> Orund ftlr

alle weitere Bearbeitung und Erkenntnis gelegt wurde, leb habe auf diese l'ublikation

hier dadurch aufroerksam machen wollen, data ich den vor knnem ansgegebenen Prospekt

dersell .

'I i-^ii li.^t habe' '. Von den acht Bänden, in u. lehe das giin,-'- ^V^ il. , ^nwrit

mau bis jet/X den Stoff Übersieht, zerfallen soll, ist der zweite, von iL höhn gearbeitet,

nabeiu fertig; er behandelt da« Urheil^nm der Altstadt, den Tempel der Athena Poliaa,

Athena Polias .Nikephcrr- , wie sie seit der Kr.n'if^/' it mif vollem Titel :iaiiii^ wurde.

Ich erlaube mir hier auch einen Appell au die verehrte Versamiulung. Die Vcrlugidiand-

lung, welche mit grofser Liberalität die Saehe in die Hand genommen hat, hat den Weg
einer öffentlichen Snbskrijdion eingesehlagen. Ich glaube, dafs die Bitte am l'Iatze ist,

die deutschen Anstalten, welche doch einmal zar Anschaffung schreiten wollen, möchten

a^OD im vorhinein in dieaer Subskriptionsliste ihren Namen in die Reihe der FBrderer

dieses abschliefsenden Werke.« stellen.

Wir haben die Tausende von Zentnern Marmors .auf ihrem Wege von der

Fondstütte bis an die SdHraRe der fcgi. tfuseen begleitet: ein (Tanptteil der Recht-

fertigung ihrer Foftuahme wird erst hier zu suchen sein. Es wird darauf ankommen,

ob sie dahin als an eine richtige Stelle fQr die Mit- und Nachwelt gelaugt «ind; dabei

bandelt es sich um ein Do|>}>eltes, cnnmal um da$i, was im MuiU'um geschieht, dann um
die Teilnahme an der Weiterverarbeitung in weiteren Kreisen, die tmir aktive von Seiten

der lielehrteu und Künstler, aber schliefslich auch die i-eceptive des gröfseren Publikums.

Erst weuu die Aufnuluuc au allen die»eu Stellen die richtige ist, kann mau mit gutem

1) AUurtbünicr von r'crKatuon. HtniUBgpgeben im .Auftrage den K/il. Fnuil. lOllillSn dsr gtilt-

licbcii, l'nterriclit«- und MeUiziujiKAiig«legenheitca. Berlio, W. £p«mHtta.
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Oewiaaen es vertret«!), daft die Sadien nicht in ihicr UeiDttiatiMlieD Heimmt gebliebni

oder nicht an einen anderen Ort gewandert sind. Wir haben UDS mit einen Worte
nneeree Erwerbes erst wrirdi«; zu zeigen.

In <]&>i MoKenni langen dio FundHidcke zu Hunderten und Tausenden von gröfMeren

und kleineren Bruchstilcken; ganz, int wohl nicht« mehr. In mancher otillen Stunde, di«

man auf dem Ausgrabungst'eld*; sabracfate, wollte es einem aiimnten, al» ginge uian über

ein ScHachtfeld, und in die Freuden Aber die herrlichen Funde mischt« sich der Schmer«

über die grüfsliche Vorwllstuug, welche (Iber alles hingegangen ist; auTser den Funda-

menten fnst nicht» mehr auf sfineni urHprünglichen Platze. Da ist ^p-^tfir/t, iurti:' '^'nt,

zerstofsen und zerschlagen, weithin zur Wiederbenutzung beim Muiurbuu udti au den

Kalkofen Tersehleppt^ nicht einmal, sondern während der -Tahrhunderte iuitner wieder den

MsirmortrflKunern nachge.spürt für Stoirim<»<7- und Kalkbrenner/.wetke Vim ileni, wns

von iiti!« liebevoll wieder zusammengesucht wird, ist manches ja gleich am Orte nach

Bedentnng nnd ZuaammeBgehihri^mit eilnnnt. Mit immer oener Frende fand Hamann
eine Menge von Vrrbirir!itngen zwischen oin/iilnon nitrnntomachicplatten, als er sie zu

«rster Nuchridit nach Berlin hin zeichnete, herau.s; die AUteuagrupp« haben wir mit

eigenen Handeo gleich bei der Ausgrahimg grofaenteil« wieder sasanunenaetaien kSnnan.

Xoch mehr hattf Hulin MuT^r', ,lie Architekturstiicke wieder zusarnmen/nmessen und manche

Inschrift lieCü Hich sofort aua ihren älQcken wieder ergänzen. Aber um solche rckou-

atmjerende Thitigkeit weit »a verfolgen, daau i«t am Orte nicht die HSglieblEeit Tor-

handen; die i^tt erst in <h-T Rulu' iler Museen fri^liotfii -irul in jalirr-lnng-fr Rrninliuiic; mis-

ftthrbar. Düxa bat sich denn eine fest etablierte Werkstatt gebildet-, die für die Antike

bestimmten lUlamliebkeitetf haben sieh bei der IlherwSltigenden Menge dea -ZnaMmendeo
grof'iPdt«')!'-' in ein Mag;i/lii Kti'l < iin W( il<>tatt verwandelt. Ex ist nt>:^ f tn Krniiliftilj.in-'

geworden, in dem Heilung auf Heilung gelingt Für die ganze Hantieruag haben wir

namentlich in scwei italienischen Bildhauern, den Herren Frerea \mA Posaenti, cm treff*

licheH Personal gewonnen. Sie biiln-n aiihts zu thun, nichts fast Tag und Nacht zu dfukcii,

al« wie Bruch an Bruch «ich fügen, wie auch Ober Lücken hin alte Verbindung wieUer-

hergeatellt werden kann. Die areÜologisehe Konjdtnr nnd Bmeudation wird Tom an

einem ganz gesonderten Handwerke und steht sieb gut daba!, dab aia nUtglichat wenig

unter deoa Einfluase vorgefafster Ideen geObt wird.

Seit unnmelur fUnf Jahren haben aleli' dte HerstellungNarbeiten immer noch tot'

angsweise auf dns vornehmste Objekt, die Gigantomaehie, richten müssen. Anfangs handelte

es sich hauptsSchlich um die Beinigung derjenigen Bruchstücke, welche in die bjzanti-

nische Mauer verbaut gewesen waren; «ie waren noch stark von Kalkm&rtel bedeckt, der

mich sorglUltigen Vorver^uchen und den Ratschlägen sachverständiger TedUliker und

Cbeuiiker mit dem Meifsel entfernt werden mufste. Weiter trat dann das Zusammensuchen

der Teile hinzu; gnnze Platten waren bald erkannt, wo sie aneinander pafsten; denn die

ReliefH sind in einer ununterbrochenen Folge über die Fugen der aneinander stofKCuden

Marmorplntten gcarbeitf't i.rnl Kontur liefs üidi m: Kontur fügen. Länger wiihrtf t^s, die

kleineren üruchstflcke au iliie Htelle zu bringen, die zu dem Ende zunüchst uld Anue,

Beine, KSpfe u. s. w. sortiert zur Manipulation zurechtgelegt werden. Die kleinen und

doch oft auch für das Herstellen grofser ZuRMminMibniigi' .'iif-rlioidenden Erfol^'i' «lii ser

Arbeit sind noch lüng«t nicht beendet; sie erfordern immer wiederholte geduhtige Ver-
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nieh«, glfidcliche Blieke, die tieh nidit konmumdienB Ium», Mndem tod SE«ü su Zok

nur auf <irund immer grSTserer Vertnmthieit mit dem Vorräte der Übemete eich spontan

einateilen.

Wm ftuf diotem Malier «rreieht wt, stellt Ihnen dae Holxmodell, daa hier

ftusgestollt ist, mit seinen Pli<ii ;i]itiio«n vor Augen: Mt»flll Ihnen allerdings auch etwas

mehr, als erreicht ist, Tor Augea Manche Belid'teile itind ii^t^uUwo nach giuiz losw

Yennatung vori&vl^; an irgend einen Plata gesetzt, der Tennatlidi noeh nidit der richtige

aein wird.

Dai'a ganze grofse Teil« im Zusammeuüaiigu crhalleu siud. au anderen btcUen

starke Lückenhaftigkeit rorhanden ist, mnfa mit der an» im einaelaen «nhekannten Zer-

störungsgescliiclite dos Altars zusammenbringen. Vielleicht wurde der erste iiriir>-i' ;»ewaU-

tlütige Grift* au daa bis dahin wohl im einzelnen schon vielfach bescbädigcc, im gamcen

aber noeh aufrechtstehende Monument tarn Zweeke des Bftua der bysantinisehen Maner

getliaii. Ein Teil der Reliefs wurde heruntergerissen, in der Mauer und an Fallstellen auf

dem Wege su ihr bin, wo bald VerschUttong binzairat, bewahrt, während* der Beet viel'

leicht länger noch frei imd damit der verderblichaten Sterstorung zu allerlei kleinen Einzel-

zwecken ausgesetlt blieb. Die HokstCgnippe an der >S< lecke stür/tc Iteini Herunterreif^icn

and Forbwhieppeii grofsenteils in eine weite tiefe Cisteme nahe der SOecke des Altars,

wurde da nicht mehr herausgeholt, sondern bald rageacUemmt So ist sie wohl atailc

zersplittoi t, über in den Splitt*"' auf das treiriii li>to s'rhalten. I>ie Zeus- und Athenagru|)pe

wurde zur Aufführung ton Wänden, zu Wohnzwecken oder sontsl, nahe an ilireni Stand-

platze auf der Ostseite des Altars verwendet und war, als dieses ephemere Bauwerk ver-

scheutet wurde, gerettet. Was weiter und weiter hin /ei <i hl.igen, Tarschleppt wurde,

davon linden wir norh immer Stücke, augenblicklit-h am Westabhange und scdehe Funili'

werden in Zukunft noch immer gemacht werden. Deshall) darf man I'ergamon nicht aus

den Augen lassen,

r>i,. f.istf» GrundlafTi' ti;r <lie Uekonstr iktii'ii <l.-r- i ;:u'uii1(nii:i< liir'r;i:.ni[.iisi!i'iii bietet

der Architekturkürper des Altarunterbaus. Dt-r uiüclttige FntMlunientkern .steht noch iu

seiner nahezu qnatlraten Form am Platze; er giebl di4> Uauptdimensionen, in welche das

einzelne einzufügen i-^t Dafs (lif Treppe in den Baukörper einschnitt, ist sicJun-; iliii'

Breite aber ist leider noch eine unbekannte Gröfse. Im Modell ist sie etwas kleiner an-

genommsn, ab de jedenfalls war, damit wir bei den Versuchen mt Einordnnag der Reliefs

auf den beiden Lünrrsflüchen j«'fl;>rspif i auf alle VilWc den l'!;if'/ hiiM<'n, Sir» «rlipn, dafs

auf der Lüugsfläche zur Linken die KcUie nahezu geschlossen erscheint ; wir mdsscu hufi'eu,

dafs der Sehlab mittels neuer oder noch nicht rioht% benutzter Fragmente hier am erste«

gelingt und dann, dif Tri p]«' doch in der Mitte gewesen sein wird. nu( d. r I.i'.ngo ilt r

einen Flitcbe links die der euisprecheiideu rechts, und, nach Abzug der hJummc dieser beiden

Ungen Ton der ClesamffrondSnge des INudameats, die Breitfl der Treppe bestimmt werden

kann'i: Ji ' auf <Irii Unterbau ^'<!iMrcnde 8Snlenreih% deren InterkoInnuueDweite bekannt

ist, ist dabei auch noch verwertbar.

1) Dk HoOnu«, dab man in diMSm Funkte dar ünlamMilnuif noeh w aidienB EtgsbuiaMn

gelasgeB wflcde, hat sich jaswiMAea eiflillt; die Keite der Treppe ist bettiauut; sie ist weit auaelui-

Ikhtc, als man erwartet bati». (Febiwir 180».)
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Den Milbelpuukt ü«r giuizeu, »lle vier äciten nud auch aocli «Ii« Treppenwuugea

1lb«nneh«Ddeu DanteHung biMete der Idee aaeb die Chnppe der beiden Idmpfeiuhii AMpt*
irnttfr, dos Zpiir rnd der A.theua; sie hatte ihren Platz auf der Oatseite, auf welche der

Wog auf den Altar zuführte; wir uehuett ohne Beweis au, dafs sie die Mitte die«er iSeite

einittliw; links «nd rechte von ibr ist nocb kein Zusemmenbeng wieder geeicbert Erst

wenn man, wie im Alf-Ttunn' auf dnu W(-;^c vi>n rliT Ostseite her zur ^'flils<Mti' whIIit-

geht, ist Uekate und die neben ihr kümpfendeu verwandten Lichtgottbeitcu, unter ihnen

Arionis mit ibrem jngendliehen Gegner Orion, u fester Stelle. Die drei Hnnde, welche

dii; Giittinnen hier, im Kampfe ins Gigantetitlri-ü h l inbeirNend und sich einkrallend,

begleiten, sind am die SOecke des Baus verteilt und bilden so eine aogeufallige

Verbindung der beiden 3eitenbilder um diese Ecke hemm. Wie diese nm die SOecke

/.usamni>!näcUli(>rs(!)idcn Tt>ile einen festen Punkt in dor Uekonstruktion hilden, »o ist

seit kursem auch weuigsteu.x die eine Eckpiatte der Ecke rechts an di;r Treppe ihrem

Piatie nach gesichert, mit Dionysos, den ewn Panther und zwei Satvrn begleiten, er mit

dorn Boinumen KaBriT^MUJV eine der Hnuptgottbeiten des pergamenischcn Kultu«, dessen

Tempel nahebei nuf den Markte und deäscn gzoJbe« Thenter ebenfaUs in nächster K&he
lag. Dem Dioi^os an der Treppeneeke ndits entspricht TOm nnf der Treppenedce linke,

durch Inschrift gesichert, Amphitrite und hier sind beide an die Ecke stolVenden i^iten

mit ihren Reliefs sicher wieder aaszufOlIen; der Amphitrite zunldut um die Ecke herum,

alü" der Treppe y.ugekehrt, steht der Meergreis Nereus, beide inschriftlich benannt; andre

Wassergüttheiteii »chliefseo sich an; die Flucht der (»iganten geht an den Treppenstufen

hinauf, bis an der schmälsten Stolle an der obersten Stufe unter dem (jiesims einer der

Adler des Zeus, die mehrfach so im Uelicf verteilt erscheinen, den letzten Raum ausfüllt.

Wie um die Ecke links von der Treppe Waseergottbeiten , so sind um die SWecke des

Baus Kybel« mit ilinii (ienossen und Genossinnen angebracht; ihr>' LI'.wi'i!. auf deren

einem die Göttin reitfl, entsprechen, beiderseits um die SWecke vergilt, Juu Hunden der

Hekftte nnd ihrer Genossinnen auf der SOerke des Baus. So treten einzelne grofse

Hauptzüge einer Qeeenikompoeition uns mehr oder weniger geeichext bereite wieder

vor Augen.

IKe Bekonstraktion der Reliela mnfii namentlich aneb bestimmend sein für die

LÖHUng einer wfitoren Hauptaufgabe, wrlrlif der; kt^l. Muswii gestellt i-l, für iWc ilffinitivo

Wiederaufstelluug der Altaräkulpturcn. \ on dem zweiten kleineren i- igurentriese, welcher

Scenen ans der pergftviei|iseben Heldeneage aneinandenreihte nnd den eq{entlidien Altarplate

obfiianf auf dem Unterbau, zu welchem 'lic Treppe hinaufftihrte, nach Iiun-n sokrhrt, nlso

auf der Rückseite der Buuleuhalle, umgab, ist bei dieser Wioderaufstelluug wenig die liede;

hier bat die Zerstörung nur kleinere Bkvchteüe de« Ganaen Obrig gelaesen, die eben ale

Bmebteile so oder so ihren Museumsplatü Kmlen m*">rren.

Dafs wir tun den Gigantomachierelicfs so grof«e Teile wiederherstellen können,

dah wir sie^it ihrem arebitektoniscben Rahmen herstellen kSnnen, dafs ihr Plate in

diesen Rahmen nicht derart ist, wie etwa von Giebelgruppeu in "linni Tcinin'I^icl.cl, wo

die Wiederaufatellung in ursprflngiicher Art zu einer Abenteuerlichkeit tUhren würde,

sondern dafs sie von Haus aus nicht allsrnhocb üBr die Betrachtung angebracht aind, alles

dus rückte gleich beim Anfange der Überlegungen die Forderungan uns heran, da« Ganze

auch wieder als Ganzes zur Museumsaufstellung zu bringen. In den alten Maseumsräumen
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vi» liw nicht inSglieh; doch in ihB«n wSn auch in k«ner Midmrn Weis» Plate für d«b

iieuiM» Erwerb. Also dafs zum Zurdic d. r Aiirs(,lluiig neu gt'hmit wcrikn müsse, &tand

allen !NiM;bstb«t«iligt«n bald genug fest luid die Küuiglicbe Uegierung hat denn auch di«

enton Schriit« hierzn durdi AuiBchiwbung einer Konkurrenz für alle deiiticben Archi-

tekt«u zum Frilhliug dieses Julire« gethan. Drciiiiidfihifzig Konkurrenten liatUn die

eigentttmlich anziehende, durch die zur Verfügung atehenden Bauterrains absonderlich

erschwerte An^be mit viel Aufwand tob FleiCi und Talent bearbeitet. Darauf haben

wieder über einen Monut laug eingehende Erwiigungon »tattgcfuaden und dl« Aufgabt

wird demnächst in -ein neues Stadium der L]earbeitung treten.

Es handelte sich fttr da» Uiiuptubjekt, fUr die Altarskulpturen, vor allem um die

eine Frage: soll uiun den ganzen Altar wieder aufbauen und an ihm die Skulpturen an.

ilire gesicherten uder voruiu(e(eii oder hier und da auch willklirlieli gewülilten I'lül/e

bringen? Die Versuche, wie -ie die Konknrrenx zahlreich geliefert hat, den ganzen Altar

in einem natürlich bedeckten Räume herzustellen, haben wesentUi^ dum baigetrugen aa

aufzugeben; eine von Hansen in Wien uufserhulb der Konkurrenz gebotene Idei-, deko-

rativ genial, gehört wohl kaum ins Bereich des in unserer praktischen Welt Ausfiilirbaruu;

er stellt die Skulpturen im luneru in ^len auf un<l rekoiiatmiert hoch oben auf dem

Museuiu-sgebäude auf einer um Hoii. liorn 7uu';"invrli< lii'ii Tei rus>'o tirttr»> tn i. iii Hininiel den

Altar mitsamt den volUtändig restaurierten iiclieü in l'errakoiu uiul, indem er die

HeisungS- und Yentilationsschlotc in den eigentlichen Opferaltar zusauimenlaufen läTst,

8OIH0 der Altar der alten Götter als Krönung 'ift ncrÜn- r Mus. nn^rniel bfsf änrh'ir 1 ir.i hr-u.

Aber, wenn mau darauf verxichteu wird, den Altar uIm urcliitcktoiiischcs tnui/.e un

Hnseura wieder becauatelkn, m wird nttu «M von den Reliefsebmueke suaamraeobäbgend

wieder hergestollt werden kann, audi Tn"'_'lic!i>t /tssammenhiingend zeigen wollen. Auch

daf&r ist noch wanches mn ttberlegeu; deuu wir stehen vor einer iu dieser Weise noch

nicht f^alellten und gelösten Aufgabe» hei der man «ich der beabeichtigten Wirkm^
hst vor der AusfTiliriiii!_r vi')i,'i>\vinsern mul's, W. r ri;v^ um En<li- Mmtits in

Berlin ist, wird eine jirobeweise Auf&tcllung, weiugsteus eines grofscn Au!>schuittä der

Belieb samt dem ganzen arebitditoniachen Aufbau in Augenaebein nehmen können.

Ist einmal die Hekonütruktion der Reliefs, bei welcher eigentliche volle Ergiin/ung

aller fehlenden Teile aufser Spiele bleiben wird, geschehen, ist sie, hofi'en wir vielleicht

tn einem Jahrzehnt, m einem Neubau, aowett es angemessen aebeint, zu Ende geführt,

liegt auch die Publikation, worüber ebenfalls ein Jahrzehnt hingehen 4lürfle, vor, ist in

Jb'ortsetzimg dessen, was derart schon jetzt geschehen ist, durch Kataloge für das BedOrl-

nie der Besucher gesorgt, so wird die Verwaltung «ler Mkiseen ihr Teil gethan haben.

Fflr den Angeublick kann man nur sagen und nicht mehr fortlern, als dafs es damit im

Tollen Zuge i*t Die Volksvertretung, der nun vetsichem kann, dafs bei der Erwerbung der

SchStze aparaam gewixlaetmrtet iäk und dift nnoh für (hm Neubau keiiw Phantastereien

angestrebt werden, wird ja wohl di« UitUI, ohn« die d«r Abscblurs 5r«ilidr uuerreiebbar

bleiben würde, nicht versaireti.

Aber es ist nicht gi-ia.g mit dem, was am Ausgralpunjfsjdatze und was im

Museum geschieht: wir kommen zu dem letzten Teile der perganii-ni<tben Arlniti r:; da

mufs die Zahl der Mitarbeiter grofs sein und sie ist es bcreit.s. I>a> Kunstwerk, das nur

in der Betrachtung sein Leben gewinnt, umf» ein i'ublikum haben und aus einer grofseu
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ZaIiI, die sich, untereiutuider Anregungen tauNcheadl, der Hetrachtung luugiebt, miUiseD

dDMlne erstehen, welebe die BetrMhtang schöpferneh werden hunen nnd dttnit tat Ete-

loiistruktion iiml /um Veratändnisso weiterführen. Auch hierfür kommt der Platz, an

welchen die Dinge versetzt «iod, in Betracht und es mufa sich zeigen, ob es ein richtiger

ist. Wir gUrabeo «s.

Auch in Pcrgamon, als in dem ersten Ausgrabunggjahre Gestalt auf GoRtalt dem

Boden entstieg, fand sieb ein grobes Publikum dafittr; «b jedem Freitai^ Sonnubend und

Sonntag zamal ktman TOrken, Juden und CbriateD noa der Stadt in beUen Haufen auf

die Burg; am hfillBdieatan war ea Sonnabends, wenn die Einwohner des jüdischen Machalus

zur Höhe stiegen, ganze Familien grofs und klein, in ihren langen im Wimle flatternden

Rftcken, viel« in bunter Beidenpracht. Aber charakt^aiiitiflch fUr dieses Publikum ist es,

dafs während ein ganzes Jahr schon nicht nur die Stadt Bergamo Ton den grolsartigen

Funden der Deutschen dort oben auf der alt«u Burg voll war, sondcm auch in die

weitere Umgegend bis nach Smyrna und darüber hinaus diese Kunde sich verbreitete,

kein Sterbenswort von dem. um was es sich dort eigentlich Itaodelte, naeh ISiiropa kam.

Es war eben unter alle den Gaffern irtlii i Mizit;i'r Sili<'iirler gewesen. Das war natürlich

alles anders, als die Sachen bei uns bt-kuitut wurden und rasch entstand eine Popularität,

freilieh »ehr verschiedenen GehaltH: von der Familie, die man in der Pferdebahn, auf dem
Wi'fff in Kiistans Panoptikum nml, wie sie Vi:r/ sitfff^n. zit «Iiti 'PiTianuTUTH* traf, bis

zu Leopold von Hauke, der den pergameuischen Skulpturen alsbald emen Platz in seiner

Weltgeschiehte gAaute. Das wir« im ganzen wohl an jedem enropSiachen Oite, wohin

man die Werkf v. r5i»t-/t hiUt^-, zirTiilifli s<i L.''';-cIii''ln'n, iilior fni^lich ist. oh nn ifjjend einem

andern Orte, als in Herlin, »ich eine grölsere fiiitc der Betrachtenden, als dort der Fall

ist, gebildet haben würde; eben jene Elitey wdehe zur Mitarbeit an dem GewonneuMi die

^.isfit;.' Haiid i[i)I(i,'t. Die Frage fällt ziemlich zusammen mit der, ob ein andreH Land

eine Versammlung wie die, vor der ich die Elire habe za sprecheu, jahraus jahrein auf-

bieten kSnnte. Denn an« dem Kreise der im weiten Bereiche der Philologie sieh Be-

wegenden kommt für die Mitarbeit, von der die Hede ist, das gröf?if'h' Kontiiii." rit; ich

kann hier erwähueu, daf» äe. Excellenz der Uerr Minister, welcher au der Spitze dieses

Stndienreaeorta in Prenfsen steht, auch Xoi^eMortn zur Wiederherstellung verdorbener

Stelleu der Gipautinuachie beigesteuert hat. Und sn ilenTve^ ii.li uii viclf, weni'r-'er illustre,

darum nicht schlechtere Nameu von Besuchern, die anfangs, als dergleichen noch viel zu

thon war, ganze Platten an ihr» Nachbarn sneni richtig aoftlgten and dann mit weiteren

Observationen ('>Vuvl. hatten. Manch«« dftTon iat ja bereits hier und da durch den Druck

eigens veröffeutlicbt.

Dafs wir aber neben der Auteihiahme der Gelehrten die der KOnstler nicht rer-

gwaen, daftir steht hier TItierschs aus eigenem Antriebe ausgeführte Darstellung uns vor

Ang«n; die erwähnte zahlreiche Beteiligung <ler Architekten an der Uaukonkumnz zählt

andi dahin; Toodeurs plastisohe Verkleinerungen, fleifsige Arbeiten, reihen aloh dann,

die Tkendelonburg mit einem vollen Kommentar soeben durch den Bndhaadal Terlmitan

will. Mancher Gunst von Künittlem hatten wir uns sonst noch im einzelnen zu erfreuen;

ich kann es nicht lassen, wenn auch ganz gegen seinen Willen, GeseUchaps Namen hier

an neimen.

Selbetrerstibidlicherweiae ist aber die stärkste Einwirkung auf dem Gebiete der
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IcDBatkutoriBdini Stndioi m spUwii. In anaern Reiheo hier aitarii einer der Altmeitter

unter tui» dontschen FachgpuoAMeii, der vor kur/eiu in einer ^rofimivi Arbeit seine Auf-

faesun^j; der mit den neueröffneten Quellen auftauchenden rrobleme ^Mgcl^ b*t, und

dessen durchdachte Ausfflhruu^eu auch in diesem Falle itir uns lehneicb win mQBaen,

•elbsl veun wir nicht ){auz mit ihm nbereinatinnnen.

Es i*f imtflrücli. (lar>-. -iilj.ild wir in das höhere fiebiet der Beurteilung eintreten,

die Cbereiiistiuiuiung niciit so leiciit zu erzielen ist, wie bei der reutstellung de« That-

(^chlichen. Ich sebe nnn einen Vorzug der perpamenischen Funde und zumal auch der

Überreste des Altars ^rade dann, ilafs sie >n viel 'niiit>iic lilii lies bieten. Ein fo grofses

Werk, iiu Zusauimeuwirken vim Architektur und »Skulptur und gewifs besten Kräften

der Z«t enMaudeu, dekon^, wttia man will, aber doch schon dorcb die betgesetzten

Knustlernauicn als den Anspruch auf Lri^tmiL,' erbebend bezrichnct, luirh Ort. Zeit und

Bedeutung im ganzen klar, in grofseu Fartieen tiidcUos erhalten; durch das alles eignet

es rieb ai einem Auegsngaputtkte der Betiaehtuiig uid Verglcidituig. bi der Beidebnng

ist ihm Ict in Werk di-T hetteniitisdicn Knnsif ja auTier dein Parthenoa keine* d«r Antäke

überhaupt gleichzustcUcu.

Was die' flogenauBte Sethelieebe Beavteilnag anlangt, *o haben wir bereits alle

Variationen vom Li ibiat is. n Iiis /nr •twa-; vei'ächtlichen Charakterisieninsj; rn hören be-

kommen; mau bat uns selbst, glaube ich, bin und wieder t bereehätKung des eigenen IJe-

ritse« xa^traut; mit weleben Rechte, nrole ich dahii^^lelU sein laaaen. Der FVatmwe,

der grofite Stücke der Gi^tantoniachio in seinen Monimcnti de Tart aniiqiit verött'entlicht

hui, stellt dieselben mit dem Pariser Boulevarddrama, das ich nicht kenue^ auf eine Linie;

ein Ettglinder Tom Britischen Ifusenm nacht in seiner Geschichte der antiken Skulptur

nicht viel mehr daraus. Newton bat den gern zu acieptierenden Verttleii h ausvtt'sprocheu,

Aäb l'ergamon zum Parthenon wie Rubens zu Raphael sich verhalte. Wollen Sie not-

gedrungener KOrze zaliebe mit einem Bilde EoMeden seiu^ so ndiehte ick TOD «NWin Em*
drucke dnr pergainenischen Skulpturen sproclien, iils ivenu man bei ihrem Anblieke in den

Garten der griechischen Kunst wie im Herbst eintrete.

Ich berührte Vergleichungen mit andern bellenistiachen Werken, zu welchen die

Altarskulpturon den .\nhult bieten. Oanz besonders sind sie um augenfülliger Berültrungs*

pnnkte willen angestellt, und zwar in besonders durchgeführter und weite Kreise be-

schUfligeuder Weise, mit der Laokoonsgrupj*. Die l'rage nm dieses Meisterwerk, so alt

wie die wiasenachaftlicbe Archäologie, ist damit zunüch^t nur wieder als Frage, doch in

neuer Fassung, auf die Tagcsonlnung gesetzt. Früher stritt man um dritti Tulirbundert

vor Chr. oder Titus' Zeit, jetzt sucht man die richtige [tatierung auch in der Mitte vuii beiden.

Ks kann mir hier, wie eigentlich Ul>erhaupt. nicht beikoramen (Iber solche Punkte

eil) Kndiüiiil hIi;;''1" ii wulliii. Berühren unf-f'' i«h sie aber, um damit das f;<>siinit-

bild vom f^tamie der perganienischen Arbeiten in der Skizze, die hier ja nur gegeben werden

kann, abzurunden.

Wenn ich mit Bnmn »oblols und mit Arn: fmjbcn Erdarbeiter in Pergama be-

gann, weuit ich suu»t noch möglichst viele Züge der höchst luaanigfaltigeu Thätigkeiteu

am grofsen Werke anfsaitthre» auebte, so wollte ich damit den nrnfassenden Charakter,

den die urchiiologische .\rbi'it heute bei mis gewonnen hat, an eiinMii i iii/i !(i< ri Uristiicle

ihnen vor Augen stellen, ich wollte zugleich Ihre Freude daran erwecken, dafs sich diese
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Arbeit dergestalt bei uus in Deutschland eudlicli hat eutwickehi küuuen. Wie uiiser Heer

in langen FriedeD^jnliiwn kn sdmn jOnftteu Leirtonfen sieh Ini sdulm kBoim, «o \uA

auch die deutsche Archüolocrie in lan>^'em KatlieJi'rlr'heii ICriiffe !icni.iiiri'ljn.!( t , mit

d«nen wir jetzt iu Aktion getreten sind oud ucbeu l'crgamou Ulympia und Tiryns ge^

leiatet haböi. I«h denke, mein lieber GStünfer Lehrer, den ieh leider inehly irie za er-

varti-ii war, hier unter y\n< ^fhe, wird auch •'rin f^tück Freiide daran haben, und Eduard

Uerliard, der so oft seiue arobiiologüclieu Theseu auch aaf den PliiIolog«uv«raammluiigeu

aufgestellt h*t, gebohrt sein Verdienat dsbei neben Otto Jahn, der uns auf Methode hin-

wies, und neben so vielen andern, als Lehrer der Anhitektorforschiuig namentlich Carl

Boettioher. Disaan allen ist es nicht vergönnt gewesen so ins Volle zu greifen} aelbat

ihren vrateniatnehen Vorlesungen hat, glaube ich, das Kapitel vom F^deo, die Henretik

neben Kritik und Exegesei, gaw! gefehlt. Um diese Kunst au öl>eM und in der Übung za

lernen, dazu bedorfle et nicht nur einea feinen Kopfes, soodem aoch eines starken Armes,

Di» Stllke hat ihm doa Dentiche Rei«ih erat gegeben. War mitgethan hat bei Fergamou.

veiG^ data wir ohne das Reich da nicht /.um Ziele gekommen wären. Das /.um Schlüsse

hier auszusprechen i.nt wohl am Platze iamitten eines Vereine, dem der Gedanke an das Vater»

laod von seiner Stiftung an innewohnt. (Lebhafter, mehrfach sich wiederholender Beifall.)

Erster Präsident: Ich frage die geehrte Vemmmlung, ob sie in eise Disku»-

•iou (Iber den eben vprUDmnu'iu'ti Vortrag eimMrHf» uOiT^r-hf. (Pause).

Da dies nicht der Fall ist, so gestatte ich mir ssclbst — wie ich hoffe uud ver-

traue, hl Ihrem Sinne — eiuc kleine, aber doch bedeutungsvolle Ergäasnng persdnlicher

Art. Wir liabm ilic \aiiit ii di r Miintier verri<inimt"ii, die sich um Porfinninn verdient ge-

macht haben. Mit vollem Hecht wurde da der Name 'Ilumann' iu den Vordergrund ge-

stellt, lleine Herren! Sie sind mit mir davon Uberzengi, doTs umnittdlMr neben diesem

Xaraon riii z«f?tt»r Name nicht ffhl^i durfte, df*n hins;n/'(ifflifpii nw pers&nUcbe BetcheldeD-

heit dem verehrten Herrn R«dDer verboten hat. (Bravo!)

Meine Herren! Wer einigermaßen vertraut ist mit der Geechiehte der Kntdeckungen

zu Pergamon, mit der Ge*chirbtc d-^r Erwi rbuiiii «Hc-it uiiv.'r'^'li'iihüchen Schütze für die

Küuiglicfaeu Museen unserer Keicbshauptstudt) <lcr weils, dals hiermit stets nuauslöschlich

e verbanden sein wird der Name 'Conse*. (Bravo!)

Hrshalb fr?nrhc ich nie:ne Herren, a'^ Miti^lierler der JH. V.->rsamiiilnng

deutscher Philologen dem iu unserer Mitte weilenden Herrn Professor Com» nicht nur zu

danken fBr den eben veiuomnenen Vortrag, sondern ihm nnseni Dank m TOfieten für

aU'--'. was •T für Pergamon getfaan hat, und /war <1a<li.rch, dafs 8ie sömtlioh Bieh

von Ihren Sitzen erheben, (tieachieht unter lebhaftem UcifalL)

Professor 1>r. Conse (Berlin): Heine Herren, ieh danke Ihnen! Aber wenn Sie

bisher Nichtgenannten hier Ihren Dank aussprechen wollen, so mufs ich bitten, meines

Freundes Schöne, des Generaldirektors der Königlichen Museen, vor allen v.n gedenken;

nur, indem wir mit ihm Hand in Hand gingen, ist das ganze Werk uns gelungen. (Bravo!)

Erster Präsident: Meine Herren, auf unserer Tagesordnung steht r.oili lin

dritter Vortrag, nämlich der des Herrn Oberlehrers Dr. Weifeenbom aus Mühlbau^en

(Tliflringcn) Aber 'Die Gattungen der Prosa*. Ich glaube aber in Ihrem Binne xu tpreeheu,

wenn ich mir i n ' orKchlag erlaube, diesen Vortrag anf die Tagesordnung des niduten

Tages übeigeheu zu lassen. (Zu»tinimuag.)
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Ich nehme dab«i «n, dkf« Herr Oiwriebrer WflifMnlMXii bwrait i«t, diMam

•ehlage auch seinerseits beizTttnttlH. (Wird von «lern GenttUtan betUMigt)

AI« Tageaurdming far morgvn schlage ich Ihnen Tor:

1) BetcUufsfaH^iung fibor die im 'Tageblatt' unter Nr. I erwähiitea Anträge;

2) Vortrag des Herrn OI>etldiTen Dr. Weifsenbttrn (MflUhaiiMB): 'Die Gftl-

tungen der Prosa';

3) Vortrag des Herr» Professor Dr. von Kruuti (Mtlnchcu): 'Medusa'.

Ich konstatiere dos EinverBtündnii« der Yersaminlung mit dicMll TordChlSgeii.

Noch erinnere ich ilarnn. meine Herren, daf-^ »ir morijon spätestens um 12 ühr

eehliftbeu müssen mit RQt-küicht »ui die Exkursionen navlk Wiiunilierg, re8|>. Wörhtz, die

un 1 Ukat ihren Anfang u^men aollen; eine Stunde vorher ala PrflbetflekdpauMe wird

jedenfalls allen H<'rroii fnviln^t ht "Pin. Ich werde midi alao bemflhen, rtm 12 Ghr den

SchlaCs der Sitzung herbei/.ulifllireu.

Ich habe fmer mitmiteiien, daTe einige fixempltre der Nr. 40 der von HirMb-

fi !il. !• limaiispfgebenen 'W.n li,>ns> ln ift fflr klüs-sische Philologie' eingeganfjen sinfl; ich

werde die sümtUdieu £xeu]|ilarc auf dem Tisch« des Hause« uiederlegen und bitt« die

Herren, diesdbeu entgegemninehmen.

Weiter ('riiinfTi:" ii h liariin, (lufs Itriite nnfbTintt.'.'j nra 4 l'hr die '1rii)i<lsifiu-

l^uug für das Wilhelm MiUler-Denkmal auf dem Platze vor dem tiynutsaiuiu »tatttiudeu

wird. loh ersnebe die Herren Hitglieder der TenammluDg, auch sn dieeem Zwecke ihre

Legitiuationskarten mitbringen zu wcilh-n. — Heute Nachmittag zwischen 5 und ß',-, l'hr

(nach der tinmdsteiiilegaiig) werden die Billets fQr die Exkuraion oaeb WOrlitt auf dem
Empfangs- nnd Ausbnnftebnreaa stur Tertoilung gelangen. — Um 7 übr nimmt die

Theatervorstellung ihren Anfang. — Unmittelbar nach der Orundsteinlegung soll ferner

nach dem geetem ge&f«ten Bescbiusee eine Beratung und BeecUurafaesuug innerhalb dn
beaOglieliNi Xomminion atattfinden Uber die Wahl dee nSehaten YM-iammlmigsorteB. lA
bitte daher die anwesenden Präsidenten früherer Versammliiiigi-ii deutscher Philologen,

ZU der angegebenen Zeit in dem eine Treppe hoch gelegenen KouiWreniztmmer des Gym"
nasiuma gütigst sich einfinden zu wollen.

Endlich habe ieh miisnteileil, dafa Herr Ilufraf Dr. Ho^äus freundlichst sich be- *

reit erklärt hat, morgen, resj). übermorgen von 12 bis 1 Uhr den Herren, tlie I)e7.ügliche

Wünsche hegen, die unter seiner \'erwaltung stehende Herzogliche Bibliothek zu zeigen.

Ich «chlieiOie die Sitning.

(Schfairs der gitanng 1 Uhr.)
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Cl«liclitiil8n4e aif Wilhelm WUler,

»n S. Oktober iWi üi der Aula des Herzogt. Gymnnsiam« xn DniM gthtlttH fOB

Professor Dr. Gosche (Halle a S.).

In di«9er feierlichen ätnnd«, da wir unt anschicken, die Gestalt eines MtuuM« vor

wnenr Seele auftteigen cn Iwuen, na weliäieat nicfat nur «Be Nei)(iing eivM engeren

StaatenTerbamles, sondern an welchem tlie Liebe eiaea gtuazen Zeitalters gehangen ha4^

and an welchem Deut-schlnnd für alle Zeiten — to hoffen wir — tren hSIngeii wird| in

einem solchen Augenblicks wire ei ingetiian, dafa der ganze rolto Soonenaehein anf nua

1" und der fl])pig«te Duft der Wülder uuit unnvehte; denn dal war gleichsam die

Nuhnmj^ jenes in sich reichen Dichterlebens: leuchtender Sonnenschein und volle Wald-

luft. Aber ein neckisches Schicksal, da.s so oft gegen unsere besondersten W(Siische streitet,

hat uns aus der freien, ihre beste Kraft noch aufsparenden Natur verbannt. Doch wir

wollen der Treu»» nnH»»rer Gedanken dadurch keinen Abbt u. li tlmu hjsseii, dafs wir in

etilem Citren Kuume, den Wilhelm MüUer so wenig geliebt hat, seiner vollaut xu ge-

denken Teniach«-n mflsscn: umgeben uns doch dieae Wind« ntife einer der AUtif^iehkeit

aich entrflckenden Hoheit.

1^ ist einer der wenif^eu wuntlerbaren Männer, die uulgewaclisea niad Schritt vor

Schritt in einer Qoetheschen Weise. Unsere ganze reiche dentaehe lattemtar kannt keine

einzige Dichter- und Menschengestalt, .lic "ihnlieh aufgediehen wäre bis in die unmittel-

bare Nähe der hüchsteu Aufgaben eines .Menschenlebens, iuu dann vor der Zeit, aber

glllcklich, in den Schora der i^liebten 6911er anrückanainken. Von kleinen Anfingen geht

er lins. alle wi^M'ti von .lern bescheid»*nfn Ilausp dieser f'iailt, in wolrlirm er /n ein^r

merkwürdigen Zeit geboren ward. Wunderbar genug: während die Stürme der Kevolution

ganz Europa an dnrehznekeu anfingen, da wurde dlea«r Haan Ihrer Btadt gegeben, der

niemals d«-- f^Hrii Ijurmviclit ilf-r Seele in ihrer tiefsten Bewcfinn«; verloren hat

Es war am 7. Oktober 1104, dafa der Geburt eines so angelegten •Sohnes eine

einfiMhe, aber nngemein veratindniBTone BOrgerfiunilie hierselbat eich an fronen hatte.

Dieses bc^tif-iizte, .stille, aber seiii-'r Lelienspflichten imd seiner Lebensziele st. kliire Haus

umgiebt den Knaben als seine erst« verständliche Welt, wie Goethe'n in seinem Frankfurt

«ne zwar grorsartiger angethane, aber doch in ihren Anregungen «elbat ftlr die Seele

eines Kinde.s, wenn auch aufserordentlichen Kindes begreifbare Häuslichkeit. Diese glück-

liche Begrenztheit der Verhältnisse machte den Blick des einen wie des andern anfkeimenden

Dichters klar von frflh auf. Alt Htsller, wenn auch em wilder Knabe, so doch mit ge>

sammelten Emptindungcn und Gedanken umherlief in den herrlichen Wilden, auf den

herrlichen Anen, welche diese Btadt schmflckend umgeben: da wuchs er immer bewnfster
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in seine ertt kleinen, dann giQfseren Aufgaben tiinsin, and «i hat nichts ^eriu^es zn be-

deuten, (lafs er als ein kaom Zwölfjähriger silion eiueo staitlkheu ßnml <jo<lichto fertig

battc. Das Dichten war damals noch keine so bequeme Knnsi, wie es heute scheint;

heute ist es «in überflflB«rii;e!i Geschäft, Vena zu madien; aber Wilhelm HfiUer steht

in jener glficklichen Zeit, da <lie diflhteriaeh« Pom xugleleb eine Form tiefer, bewegter

Gedanken and Emptitiilungeii ist.

Aber Müller war weit davon entfernt, und seine Eltern noch weiter, diese frflheu

dichterischen A'crsuclie als poetische Thaten gelten zu lassen: es ist keiner von den X'ersen

Olirijr, die der junge Dichter in jenen ersten Jahren verfufst hat. und kein littcrarischer

AntiquitStenwucher wird jemals von diesen zur rechten Zeit verbrannten Versen etwas zu

retten haben.

Indes diese ersten dichterischen Versuche, die gern gi iiulö t wm.lr'n, wnr»'n nicht

die eiusige, dem Alter des jungen M(Üh>r angemcäseue Itesdiültiguug. Seine Eltern .sahen

klam, und als ob sie wObten, an welchen 8tamm der von Gott gegebenen und geord-

neten Natur sich diese Epheuranken de«.- rviditf-rgeiuiils anschmiegen sollten, schickten sie

unbedenklich den herauwachseudeu Knaben hinaus^ er durfte iu dtmi echüuen Lande um-

herwandem, wie er Luet hatte; ja die Bltera boten ihre Samarhin mBTrigen Mittel ao^

den Sohn iificli wpitrr hiiüiiisznfrilircn : 'r in!H-}itf Fcisni Iiis in tl,i^ itiui\:il.^ l;iir>'ii-h»ische

Kachbarlaud hinein; er durfte die muimigtacheu Eindrdcke in sich verarbeiten: kurz, er

durfte ein nach Ooetheteher Art frBbaeitig fertiffer Hanseh werden.

Doch dieser Vollgenids der Na^m-, .m A-ux suli \nit.< r ni,' srhiin .ilniftuHende

Dickterkraft eines Mattbissou immer wieder aufgefrischt und erhoben hat, war es nicht

allein, was den jungen HOller heranbildete. Frflhzeitig kamen die einfachen Elten auf

den ganz recht^-n Gedanken, dafs die beste Erziehung fiir einen Poetvn. "i.. fir je<ie keni-

bafke, harmonische ^'atur, eine tüchtige wisseuacbaftliche wie sittliobe Bildung sei. Man
kann die Naebrichtra Ober das h&here Bildnugsweaen jener Zeit durehblatteni, da bleibt

unsere Aufmerksamkeit immer bei zwei Namen haften: bei den Namen Vieth und desMarees.

Wir Termögen jetxt nicht mehr ganz deutlich zu sehen, wie dieae beiden ganz verschieden

geartetm Hänner auf den jungen SlQller einwirkten, ohne einander zu stören; aber der

Schüler hat ihnen Zeitlebens angehangen, und wohl könnte man die einfaiLr X'i'iumtung

au&tellen: alles das, wa« in dem Empfinden de« jungen Muller und de« «pätervu reifen

Dichter« so gnajUinq;, so konritt nad ao dnidiaichtig ausjueht, daa hat er von dem
einen Lelirer der Itathematik und dem anderen Lehrer da GeachichtawisaenBehaiten her-

ausbilden lassen.

Aber die Schule ist nicht die einzige Lehrerin des werdenden Mannes, wenn sie

nna auch noch so viel spendet; sie bietet am wenigsten Fertiges, sondern nur •Samen-

k3mi^r, die doch erst in einer vcrhältnismülsig späten Zeit aufgehen. Was den Knaben,

was den bewufHter strebenden Jüngling ani meisten hebt und auf seine immer deutlicher

erkcimbaren weiteren Aufgaben iiimliiaigt, das ist selbst in scheinbar prosaisehen Zeit-

altem ein irewifsses Stück Komantik. AKer es giebt eine Uomantik, die die unschädlichste

von allen und dabei die treueste uuJ J;c allergcwöhnlichste ist: das ist jene Uomantik,

welch« sich in der Schönheit der Landschaft dem unbefangenen Auge und Herzen dar-

bietet. Glücklich der Mensch, der frühifcititr l^rnt. oder den die Natur von H:ni>- jm« mit

der Gabe ausgerüstet hat, die Uumautik der Aatur und des Verkehrs mit ilir in sich auf-
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sutiehmeii, den vollen Aihemzug des Lebens beim Kauschen des Wassers und des W aldcs

und liei fiShlidiaii H&rattUug m TorapOnnl HSn mu doch f^hk auf j«iieD Ta<l«I d«r

Poegietheorftikrr, wclcli» wolil dem spntcrrn Wühflin M(nier fTPlpirf-ntlich vorgeworfen

haben, ea $ei nicht» weiter als eine kümtierische Maskerade, wenn er da als Jäger und

dort ab HQlhar aiiflawt«. Daa war die volkie Ehrliehkeit dm Diehtew. Hier in dieaer

herrlichen Landschutt lonitp er l.jJii Ijri .li'iij .T^l^'^3r^lf, >lrti Finif.in'ti nml h^] ilcm Tumult

der Purforctyagd sich ganz. ul!$ Jäger tilhlen und den echten poetischen Kern des blutigen

Jagerhaiidw«r1n henniafinden; bald bKA «r rinnend na aber emaaman Mflbia atebn, um
in ilirciii KlaiiiifTu, wcli'lips sonst vielleicht nur zu fiinT i^lfii Ii^'üliigpn handwcrlisiiKirsiitri'n

Betrachtung einladet, in «seiner dichterisch«» JS'eigung klar das Skandieren der schonen

Vene TorvegrabSreD, di« er spiter diehiet; er hat ««fahrangsnüCng, oline je gleicbaam

ein Masken roaterial darau!> /.ti entnehiii» n, ilie poetischen Reize des JtgK- VoA dw MVlIer-

lebens gemchnet, wie sie sich in seinem V'aterlande darbvteii.

Aber «tre ein oberflichlidier Poet geweaen, wenn er in »einer engeren Heimat
nicht mehr gefunden hätte, als die schöne Natur, ala die Komautik des Jagdlcbens und

der «inaamen Mahle. Dia Anbaltiaohan Itande haben eine eigenttlmliche Geseliichtc^ welche

den werdendoi Diditer badeotaain enieben hilft. Sin aoleher mnbte an jene eif^entflm-

liehen Zeiten zurückdenken, WO unter den Schrcckniaaen einer änberen Oeschühti- <laa

U«müt der sirebaamen JQngUnge, Männer und Frauen aich Tertranennvoll in das Reich

der Poesie flüchtete. Und ao wertlos auch heute alle dichterieehen Leistungen der Frucht-

bringenden (lesellHchaft erHcheinen mögen, »ie waren ftlr nnaere Vergnngraihelt ein wert-

ToUes Stück des sich selbst disziplinierenden UcniUt^lcbcns.

Aber in die Erinnerungen speziell Anhalts, wenn es sich nicht litterarisch be-

^> iirünken wollte, war eine Costult hineingestellt, welche ein wahrhaftes Dichtergemüt bei

/.i'iti-ii ergreifen und nicht blofs itoctisch ergreifen, sondern bis zu einem gewissrii (rnide

aiub sittlich bilden mufste. Das war die Gestalt des 'alten Dessauers*. Das wai eiue

Figur, geartet, eine kräftige l'oeteunatnr ohne weiteres anzuregen. Ich entsinne mich in

diesem Augenblicke keiner Verse, welche Wilhelm Müller ganz u-rädrlitklirli uu ilifie

merkwürdige Gestalt unserer deutschen Bildungageschichte gerichtet hätte; aber man kann

aieh anheiachig aacben, naehzuwaiaen, wie er in TenKhiedMieB aeiner Bpigranune — alao

der spateren Dichtungen — , wo es auf sittlich»' Momente ankommt, w<> f»r dpn Pfll>1it-

begrifi' betonen will, auf die geradlinige, ja etwas störrische Weise des Leopold von Dessau

mrfleUconmt.

Doch an diesem Lcojn.lil von Dessau hängt nicht IiIhTs . in uncrsrlinnlirni i- l'flirlit'

begrüt, ein Thatendrang, der direkt auf sein Ziel losgeht und sich noch in liohem Alter

Kriegaloibeeni verdient» aondera in dem Ibnne adilSgt aneh ein merkwflrdiitee Hers, ein

Herz nicht angekränkelt von di i' Eiupfinilsainkeit und fli r f;ils(hi'Ti IJumantik soiiir-r Zeit,

Bondem ein geradliniges, volles Menschenherz. Dieser Mann, der unbekümmert seine Anne-

Lioae tiebt^ war ein Prototyp für alle jene Hamieanataren, welche ihre» eigenen Neigungen

einen geraden Weg zu ihrem Ziele schaffen wollen; und es \v',\\v i in an/iflicniicr Ver-

such, an Wilhelm MHller aachaoaehen, wie er eine gewiaae Geradlmigkcit der Empfindung,

obgleich hineingestellt in daa Zeitalter ronumtiacher Yerimmgen, an dem Vorbilde dieses

alten D«s«aners lierausgobildet hat. Man würde sich in Müller aiü'serordentlich täuschen,

wenn man die Keckheit seines Liebens in den Jäger- und MflUerliedern, wenn man die
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eigentOmliclie Melaiiclmlif iiiaiicher scheinbar vpr/.woitV-ltnn Moiik-iiU- Iwlijilirh als ein Rpiel

des dithteriachen Geinilts ansehen WoUie: tlaH ist nWn» Erual, tiofer Ernst, wie er ihn

h-.ittr fruli/i'Üit: ViL'obachteu künnen au der Gescliichte von »lern alten iJessauer und seiner

Aiine-Liewe. Wenn man den si>üt.eren Lebeiiserinnerunj{en nachgeht, wo er nun wirklich

als Dichter aoftritt^ Termag man nicht zu entilei ken, <larN i^renfl «MB anderes Montent iu

dieser Riehtung noch wesentlich bestimmend gewirkt haben könnti', wenn niebt solche

Moiueiit«, die jeder von \am, so verschiedenartig uuserc Berufe sein mögen, in i<ieh hatte

et&linn kämun, wcmii aie ancb niebt diehtoriach on jadam umi^aacfaEt werden.

iDflf"« i«t f'i'* nvrTTnn?!inl7fit nbtfi'scblossen und da»-- >'i Viifksal führt ihn 1B12 nach

der jungen Universität Berlin. V\'ir muderuen Menschen -sind isehr leicht geneigt, solchen

Eintritt einaa jnngvn Maanea in ii^^end eine beliabige UnivaraitSt als eine Terhiltniamiftig

gleichffiltisj'" Th:ir.<;trl;c ben; daaials «.ir cmu «idclier Schritt vnti höchster H' il' Uti^nK.

Nicht nach dem altberübmten Leipzig, sondern nach dem Berlin, über welchem die Morgen-

(Ote einea neuen Zeitalten durch dia TrQbe der aogenblieklieben Verhiltniflse aufleuchtet,

geht der junge Müller, üa wollte er nicht blors lernen für il.i-, w;i> iluii <il- Li ueiis-

aufgabe getttellt war, — er fühlt dm heraus, und e» int nicht unwahrscheinlich, dafi» er

an einigen der bedetttenden Lehrer dieser merkwOrdigen CntveniUt ea aehon damala

lernte, ein wie eigentümlicher (ieist an dieser UniverBitiit walle, welcher uiiitfii niifer den

ungeheuersten Drangsalen de« nordischen Deutschlauda sich mit aiegreicher Kraft gegen

den fremden Gewalthaber anfbSumen werde. Hier hat Ifflller ganz ucher aein« eigent-

liche Kraft geholt, welche er von da ab — und er lebte nur noch anderthalb Jahrzehnte

— durch alle aeine Bestrebungen hindurchgehen läfst. Die Studenten Berlins Tun den

Jahren 1812 und 1813 hatten keine rechte Rohe, hatten vor allen Ungen keine Stimmung,

ihren bflsomlcren Aufgaben nacliznirrln n. D«, wo Fiehtos Gedanken ausgesprochen wonlen

waren, da, wo Friedrich Wilhelm III. die Armee de« Februar» von 1813 vorbereitete, da

mafsten ganz andere als beaOndeTe Bemfiigedanken den jungen Leuten durch Kopf und

Her/ gehen. Und unter dem magiBcbi u l>iufhirs dieser •'i iLmken steht denn un^ier jnnger

Wilhelm Müller. Es bedurfte nur d. < Kuii s vom 17. März 1S13, — da liels er Studieren

Studieren .-sein, da fand man deu ganz, juugeu Mann untrer denen, die gegen Frankreich

sogen. Und er zog nicht allein mit einem allgemein politischen <>edanken in diesen Krieg,

sondern mit einem ganz bestimmten iiafioitalen, vor allen Th'n'^fn mit l infin s(lnviitij_rYoll

romanti.scheu (iedanken. Freilich sind wir gewöhnt, wenn wir von romaiitisclieu (Jedauken

und Vorstellungen reden, uns unwillkürlich nebelhafte Gcdaukcubilder darunter vory.u-

«teilen. Damals j»»t!or'Ii \v;n- .Irr (ii-ilmil<c diT Td .unuitik (••in ganz un<leri'r: i-r luifli' I'lcisch

und Blut; es kam darauf an, de» alten deutschen Heiches Herrlichkeit und .MachtfUlic

wiederherzustellen; man hielt in diesen BaaiahangeB dieses Deutschtum filr dardiaua

frihri1<^t (^uroh Napoleon den Ersten. Und so war filr den jungen Müller diese Teilnahme

an dem Kriege gegen Frankreich zugleich eine sittliche und — fügen wir himeu — eine

poetiaohe Thni So erUirt ca aich denn sehr leicht, dafa, ab er im Jahre 1814 nach der

Teilnahme au manchcrli i Kütnpf' n iiarh Berlin zurückkehrte, CT sofort eoine foito Stellung

fand iu den Kreisen der neurumantischeu Schule.

Dieae Teilnahme an den romaatiBchen Bevirebungen wliide eine sehr unfruchtbar«

mi.1 flinlitige gewesen sr:n, hätte sie nichts weiter her^•orgebracbt, als das, wa.s sie bei

vielen anderen JOuglingcu ber\-orgebracbt bat: die Teilnahme au einer wilden, phanta-
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stischen, patriotischen DichtereL Wir sehen an uiehts deutlicher die uannhaftc Sell»-

stundigkc'il, m d«r sich der noch junge MflUer entwickelt, als an der Stellung, welche er

g» riirji' Z I (lioier Romantik der Freiheit«kriego einnimmt. Er bildet im Zusammenliaüf^

mit dieser t-hrenvollen Art von Romantik den Sinn iür das volkstümliche Leben aus,

welehea er in anderer AVeiec schon in seiner Heimat hattf ki-tnien lernen; er, d«r int

engeren Kr>isc cim s klt iiuTi Stiiat.slrlii-iis aufgewachsen, an der Hauptschule des engeren

Landes gediehen war, er gewinnt jet«t auf einmal bedeutejide Perspektiven. Vor seine

8mU> treten die BUder yon TolkstCimUcher Hsnliebkeii — tnr dürfen bei ihm «thon d«n

Ausdruck gebrauchen; von Volksiuilivii^ualitäteu. Er sieht Griechenland vor seinem inneren

Auge, er sieht leibhaftig die Bewohner Rügens, er aieht die Spanier wie groftie Gestalten

vor Miner Serie i(elien und bewUiftigt tidi mit ibr«n Stttcn und CklwbMliea, mit fluni

Sängen und Lifclorn. Diesp Be?;! häftiijf.ng giebt ihm nicht dieses nrler jenes Material frir

seine poetischen iStudien, sondern das VolksttUuliche daran baut sich grol'sartig in semer

Seele wat.

Ich will liier < in Vlein w iTiig vorgreifen. Wir werden sogleita sehen, wie er nach

Ita^ui geht, nun in Rom seine Beobachtungen macht und von dem rümiaohen Leben

Bilmr gieht, diel»«!« dlerdiiige mir noch wenig pttOologieeben oder hnltnrgeMhiebtlicheii

Ertrag ilarliieten lungen. Aber «ir lieinerl;en, wli' er inil eitlem Fi hjirfsiiiii für Beobttch-

tong von Land und Leuten, der damals noch etwas überaus Seltenes war, mit einem Scharf-

sinn, der etwa nur an Qoetfaes Bilder «m Italien erinnert, die Volkatamlichkeit triflt|

und wer von einem prophetischen Sinn för die Entwickelung eines Xationalcharakters

reden wollte, der könnte aus diesem nicht mehr viel gelesenen Buch sehr leicht diesen

oder jenen merinrürdigen, erst siniter ta praktischer Giltigkeit gekommenen Oedankea

aoMiehen.

Nichts setgt vielleieht so scharf die £ntwifikelaiig dee Sinnes für Vollistfimliehkeiten

in dem noeh jungen HOller, wie ^ Art, wie er nnser BAgeu anf sdncr diehtaimcken

Studienreise von 1825 aufgeCiUat hat. Man mufs nur einmal gewamdert aMD dvrell die

Teile dieser Insel, in denen er t((>wan<I«>rt ist. Er «oh die einfachen T^scher von M5neh-

gnt mit ihren festen Überliefeningt ii, mit ihren unveränderlichen Anschauungen; nnd diese

Menschen bauen sich denn nun mit diesen (iebräuchen und Anschauungen wie Normal-

gestalten vor seiner Seele auf. Es ist gewifs ein sehr prosaisi-her Vm-wni-f für einen be-

gabten Dichter, über eine blaue Schürze ein Gedicht zu mucheu; aber mau nehme einmal

dieses einfache Gedicht, wo er schildert, wie die arme Mönchgutcriu, deren Bräutigam da

unten anf dem M«»pr(>si»nin(!f> üe^t, die blaue 5^<hrir/e abweist, welche die Mutter vor das

Fenster als Ueiratsneichen gehangen! E» ist nicht allein der frische Sinn des Dichters,

sondern es ist geradezu der Scharfsinn des Koltarhistorikera in diesen Gedichten, in den

'Muscheln von lier Insel Rügen'. Wäre zTifnlli»? Wilhelm Mfiller ilurrli die l'nfjungen des

Schicksals bei einem längeren Leben in eine mehr wissenschaftliche iiichtung htueingeleukt

Warden, sehr wahmhetnUch wiM er dner der giVMau Yorliufer der modenun Knltoir-

wjeseOHchaft geworden, wie sie uns in Wilhelm Riehl sn an«ehaulich entgegengetreten ist.

Aber für den Romantiker gab es keine andere Auffassung aller dieser Verhält-

msse, als die vom Standpunkte der Kunst ans. Und anck hier tritt vas Wilhelm Htlller

Uli! einer eitientümlicben Selbständigkeit iiml 'iri'fse enti.'<'fri ii. Zwar hatte Winckelmann

schon ein halbe« Jahrhundert ?orher die bedeutendsten (icdaukcn über die Auflassung der

Tw>ISiailH|ia tf. UdMignvmBBtai«. 4
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Kuiut in daii Land ({fworleu, ja aU lebeu>;voll« WisKuschaft aufgestellt: zwar hattt' Goethe,

vor mllem in seiner 'italienischen Reine' immer wieder lierA-urg^hoben, daf» die Kunst nidit

etwas ganz Besondere», von (hm gewöhnlichen Lfinii L. 'v<:<'lö>fi s oder gar ihm Eiitijpffprt

gesetztes «ei, sondeni dafs in der Kunst gerade du.'!, L-ijjeustc Herzblut jedes Volkes und

jede« Zeitalters pabici«; — aber es ist aurserordentlicli inten-ssant xa beobachten, wie

Wilhelm Müller sich zu seiner Kunstauftn'f'^iinrr i rliebt. Nicht dals or bfdentwdi» I'nter-

SBchuugeu gemacht, nicht daüt er eigens ein Uuch iu dieser UicbiuDg geschriebeu hütte:

•W nmD fänihi, wi« dtr inimrlieli lienMiagesrbdteil« KuacHMgriff, dtn «v riA vogttigut/kf

atit" «fiiic garr/.'' PHrsi'iiilirlikf if in ihrer wt'ih'v.'ii Ftit wii kfliiii^ ^-irVt. T'n'l wir wollen dem

Schicksal dankbar sein dafOr, dafs er an eine einzig geartete klassische Stelle in Dciitscb-

lind gvatelli inir. Vielleiebt war anraer dar hier flberall lebandigBii Erinnaniif an den

'alten Dessaurr' uu lit-i, was ihn mit voller Kntschieil' nlu i* wii' jjrofse militnrisrhe.
[
utrio-

tische Anschauungen hätte hiudräugeu kÖimeD; aber hier in dem Desaauer Lande luugaben

ihn Dinge, an denen viele Ton nna — und ich wOl das nicht zu nnaerera Ruhme n^en
— liL'uic mit linschüflintor Gleichgiltigfv< it vniril). ivt'lii'n. Wus man in Wörlitx sieht,

wait man in den Kunstvammiungeu von Anhalt Uberhaupt hudet, was au Uahtätenyiier

Ttelletcht an^espeichert ist, da« eracbeint tint noderneb vetwSbuteu Metucben irleiohsani

wie ein vergnüglicher Dilettantismus, — für jene Zeit, in welcher WitlH lni Mnll. r ^rofs

geworden ist, war es eine grofse Geistes- und Uerzensatigelegeubeit. Es war nicht glcicb-

giltig für aeioe Entwicbelung, da6 in dem naebbarlicben Wihlita so herrliche Sachen tu

tinden waren, dafs an dem Dessauer Ilof geschwärmt wurde von AVinvkelmann und von der

'italienischen Keiae'j es war nicht gleicbgiltig, dafa sogar tioethe aich hier einmal Tor-

nbergeheud m die laibetisehai Interetsen des bMfieben Kreises fandt für Wilhelm tffiller

war dieaes BtOek Kmutintt^'resse, an dem er so lebendig Teil nahm, lugleich ein .Stück

eigaMTy adiT wiehtiger meuacUicher Weitereutwickelung. Denn die Konat ist nicht eines

Menadien, mcht eines Zeitalters: die Kunst ist Itbenll, wo nie wirklidi Knast ist, dna

Merkmal des Mensohliclieii überhaui>t. In jedem groben Kunstwerke aehligt das ganM
Hera der Menschheit; da sehen wir hinaus (Iiier die engen Orensen unserer besonderen

NfttionaUtU und bei dem wahren Ktlnstler entwickelt sich immer ein wunderbarer Kos-

mopolitismns: die politisehen Schranken, die zufälligen Grenzscheideu allgemeinerer Ver-

hiltoiaBe werden übersprungen, und über die Alpen hin reichte der Hohn Mitteldeutsch-

Uuda gern dem mitempriiulendeu Italiener die Hand. Das ist derjenige eigentümliche

koauopolitischc Kuiiätdinn, l1< r Milller in scheinbarem Widerspruch mit seinem denteehea

Herzen iMiist so lauge an Italien ff^tiji'luilt.-ii Init, «.(idiifi« f-r i's knvm vermnclite, zurflck-

auschruiteu aus diesem schönen Lande-, dus ist es, was ihn nacliiier aui der Höhe seiner

hOOBtlerischcn, wie auch seiner inneren wissenschaftlichen Th&tigkeit mit fSriechenlaad ao

eng verbunden hat. Damal<^ im Anfange der 20er Jahre gab es nicfit-, wof''r di r Deutsche

als ein in seinen Strahlen imgebrocheue« Ideal eigentlich hätte schwärmen können; vt>u

allw solehen Dingen, die mit den Fangen der grofaea Staatsentwlekloag tnaammenhingen^

durfte kaum die Rede sein; und wenn Wülinltu Mililer, erfüllt von dem grofscn (»eiste

der mitdurchkümpfteu Befreiungskriege, wohl geiegeutlich an die Erfüllung ihrer Ideale

dachte, so hatte aein gnSdiger Laadeaheir wohl Veranlassung, das unruhige Diehtergeattit

ein klein weui'^ ?.ur Rid.i- zu weisen. Aber daran liiiideite ilin nidits. daT-. ;its die Neu-

griecbeu nach t reibeit riefen, als sie den unterstützten Kampf begehrten gegen die Türkei,
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all Fknriel» G>ri«eh«ii]ieder ttb«r den Rhein herilberklugai, Willi«liiu MlUler Mm Hen
diesen Griechen anfthnt. üud das ist i!er unsjeheure Zauber seiner Griechenlieder, der

auf jung und alt und nicht blob auf seine Zeit gewirkt bat, iwndera auf alle Zeiten

wirk«! wird. Er iit der die Nftehkommeaeohafk de« Mütiadw ia jenen Keugrieeben

sieht: it i?t es, dessen dichtprischr» Phantasie so inni$; hängt au Alcxaiiilrr Vji.-ilanti. an

dem kleinen Uydrioteu, dorn Mainotcuknaben! Diese eigentümliche kongeniale Mitemphnduug

mit def graben Ängekgeiiilieit der Gfiecben iek es, die ihio, dem Dichter, all« die Fragen

der Rrnfsen Politik, mit deneu nachhor sich die ganze diplomatisrhc WcW Europas /ag-

faaft herumquiilte, viel rascher voratellt und zur Lösung bringt. Wir begreifen, wenn wir

den Dichter mit diesen Anachauangen tob Grieehenlaiid für eittea Aagenblick ickeifere •

sehen, vollständig den gest'igtrtfii «ihiuütigen Zug, der seine letzten Lebensjahre duixh-

dringt. Das Ideal, von dem der Dichter geträumt hatte, verwirklicht die spröde Welt
niclit. Tttosdraog kam Aber TUnsehung, md besonders in seinem spateren Leben, als er

die letzten Griecheulieder dichtete, von denen einige von der Censur unterdrückt und viel-

leicht dorch sie gänzlich verloren gegangen sind, mnlste er peinlich empfinden, dafs es

mit der Sache der freien griechischen Nationaliint etwa stand, wie mit TinetR| narste er

niit tiefem Hchmerz sehen, daf:« die liocli-it^'n Angelegenheiten der Mensehheity der freien

und sonnenhellen Menschheit, die einst von Griechenland gefiihrt worden waren und jetzt

TOB ihm wieder anl^enommen schienen, wie eine Tereuukene Stadt da nnten im Grunde

Ilgen, und dafa alle» das, was der Dichter vielleicht mit -seinem feineren Ohr vernimmt,

nichts anderes «ei, uls das Klingen der Glocken von Viueta. Und doch hat er treu diesen

seineu Idealen nachgearbeitet, er hat sie festgehalten, und wir sehen nun Schritt vor

Schritt an seiner nicht ablassenden Dichterarbeit bis zn dem TerbingnisroUen Jabre 1827,

wie diese seine Ideale an Hoheit und an Kraft gewinnen.

Und als es denn nun zum jähen Schrecken aller derer, die »eine Lieder lieb ge-

wonnen und in sie sieh hin> in<^i<l<-1>t hatten, geschah, dafs er voll von den schönen Ein-

drucken einer NatliM iniuifiTeise in ^cliwalnu, lUii nii>in uuJ in Thüringen heimgekehrt,

plötzlich am Spütab^nd des 30. SepteniiM'r l'i2~i dahinstarb: da mufste jeder, der ange-

aiehts des vor der Lösung seiner wachsenden Au^ben zusammenbrechenden Lebens Äe
ganze Gr('»l"s*- Verlustes für Deutschland tiefer empfanfl. Ii^ise nachklingen hören einige

Verae, welche der noch sehr junge Dichter ein&t gedichtet hatte, iiie eutsiunen Sich, hoch-

ansebnliebe Yersammhuig, jenes grauenvoll sdiSnen Gedieht* ton dem *Gloekengurs in

Bn'>i!;in', vrli' Hfllist 'Ins '1]if(*r einer ungeheuren Sfti ild ^ich doch dif Aiifgal)'' erflillt,

welche der Glockengiefser sich gestellt hatte. Da sagt der Dichter: 'Und was der Tod
Tersprocheo, bricht auch das Leben nicht.* Oberlassen «rir den seharfitümigeu Anslegem
deutsclifr (Icdiclite mit vollkommeu^'r Sitlu rln il liurzulcgen, was diese Verse eigentlich »

sagen wollen, was nicht. Betrachten wir &ie aber in dem Zosammeuhauge von Müllers

Leben und Dichten, so wwden si« nns dnrduuis Terattudlich. Was der Tod, der Toreilig

koiiiuiende, den Diehter rasch daliinreifs-'iiil*> T<ii' ihm einst leise versprochen hat, da-

bricht ihm auch das Leben nicht: über seinen Tod hinaus redet, von späteren üeschlechtern

Terstanden, i^eich jener Glocke seine Dichtung noch ihre Sprache. In ToUea Tönen klingt

sie in unser Leben lünein und ruft in uns PIliclitgedanken waoh. Ein ganz besonderes

Versprechen soll unser Leben, deren Leben, die hier in seinem Namen versammelt ain«^

noch hnltvL Hobe Versammlung! Bs ist weit mehr als ein« gewiase nomimentale
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KttriositiitenkrümercL, wenn Sie hier da» Mociell eines Denkiuals für unsoru Wilhelm Müller
^

vor sicli Sflir»!!. wdflii's in f'roifiii. m^scliiclitlicli ^'ew'-iliteni ITuMiu«' "tt- .'itot werden boU,

spät, aber zu unserer inneren deuuclieu Erzichuug und Kjüitijjiaiij; immer noch zeitig :

grang. TitUodit lernt an Ihreir B«g«u(eiraiig eintt der scliarfüimiige, doch wie es dem
Scharfsinn geht, seines Zieles nicVi* immer sichere, nur von den (tedanken der umgebenden

|

ZeitgenoiBBeii getriigeue LitWrarhistoriker, welche hohe Uedeuiimg dieser Wilhelm Müller

für die Vmtaiduag vbA Beveidieniiig des deotedMB SceleitofeeM luibe. Mag der Zweifolnde I

angesichts der achilleisch frdh dnhinfrpuaTirrpnen Dichtergestalt immerhin «"nfTf-n; wir wissen
|

nichtj ist Wilhelm Müller der Abendstem eiiicr untergehenden Zeit, als deren h^onue Goethe

gelenektet hat? oder iat er der Morgenstem etner Zeit, die erat anlniebt? — Wir sireifelit

nirlit; uns gilt Wüliplm Mflllcr als der li. litfri^-clip Mori^'ciistcrn i'itu s ni'ucn ^'rüfsf'ii Tages,

ttu dessen vielleicbt etwas zögerndem, vollerem Aufgange uns allen noch ganze Freude i

beaehieden «eia wird!
!

Tn <1i> som Sinne, hochTerehrt>^ V' rs-nnimlung, lODge da« Denkmal Ihrei Wilhelm 1

Müller geweiht werden! (Lebhafter BeifalL)
i

i

I

Dritte allgemeine Sitzung

ftm Freitag, den a. Oktober 1884.

Di r < isfp Träsident, Schulnt Dr. Krftger, erSffiwi die Steimg gegen 10% IThT

mit folgenden Worten:

Heiiie Herren, gettattea Sie annldiet einige g^hSffUehe Mitteiloogen.

Es genMflif mir zur besond<»rrn Frt'i:<l.\ IVincn iVic Mitteilung nuirhcTi zu können,

dafs Herr Professor Max Müller in Erwiderung des Grufses, den wir vorgestern an ihn

hahen al^dmi laeam, folgendaa Telagnuiiin «n nna gerichtet hat:

Herzlichen Orvfa! Innigen Dankl Prineipibaa plaeaiasa viria uon
ultima laus est.

(Bravo!)

\i,it sfit<>n der Kedaktion der 'Halleschen Zeihtnjj' ist iin«! ein ^fhrflhcjx zntje-

gangen, durch welches dieselbe 'sich beehrt, die Sonnabend- und Sonntagnummer der

^Halleadien Zeitnng^ mit der Bkte nna an tiberreidien, den an der Spit« «Keaer Namnem
verölfentlichten, einf wirhtij^c [indaffi^pischr- Frarrc ^.. handelnden Aufsatz des Schuliuspektors

Krebs einer geueigt^^n Beachtung würdigen zu wollen'. Diese 'wichtige pädagogische

F^age' betrifft 'die Rangordnung in der Schule'. Ich habe mir erlaubt, die eingegangenen

Exemplare auszulegen, «nd bitte dieselben entgectiizuiuhmen. Auch der jiri(]fi).'!iirisrliiri

Sektion habe ich eine grüfsere Anzahl von Exemplaren zugehen lassen; dieselben liegen im
Toixianier jder Anla auf einem Seitentiaehe.

Femer haben die Herren vielleicht Kiiiiifuis Jmvi ii genommen, dafs in unserem

'Tageblatt' Mr. 1 ein Inserat der Firma Weckmann in Hamburg sieh befindet, vetauiafitt

dndnmh, dab von dieser Firma im Anfang dea diesjährigen SommerMmeateta für aimtlieh«
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KIuaenfaiiatiiT d« hiMigMi GynaiamaBM *TenleUW« Twbinge' f^K«feit n]id,*Toilil]igek

illr \un ciiUT Aiitiiritüt iiiif (]i<-M-m Gfbir-t, IIcrrTl Profrvssor Cühii in Urrnlau, als die

'relativ besten Vorb&ngc fOr Klassenzimmer' bezeichnet worden simd. Nach mebruiouat-

Echen ISrfidittiiigeii llaim ich diue« fibenm« g^instige Urteil wur bc9tiUig«a. IMe* bmt dar

Firma Weckmanu mit Recht Veranfrissun;,' fi;o;:;L'l>L'ii, weiter Proprigamla für diese Vor-

liäag« »a machen. licxOgliche ProHpekte| welche iu gröfserer Zahl von jener Seit« unserer

y«maintlung xugpgangen sind, liegen liier und im VommiDer der Aula eoB.

AVeiter sind uns xugegaugen etliche ProbeniinimeiB dM WBMt TOU Herbltj jetit

von Keck herauagegebenen 'l>eatachen Literatorblattes'.

Sodann eilnnbe ich mir nochmals in Erinnenmg za liringcn, daf« ich bereiis vor

lillgerer Zeit too teiten des liiesigen wohllöblichen Gcmcijideratü den ehrenvollen Auf-

ing erhalten habe, die simtlichea Herren, die Ehrenmitglieder und die Mitglieder der

Tersammlong, sowie die eSmUichen Mitglieder des hieeigen Lokalkomitdi einznladen zu

einem von Seiten des Gcmeinderats in Aussicht gestellten 'Festtroukc*, der heute abend

Ton K';, Uhr ab im 'Hofjägor' Rtattfijideu soll, aleo im AneeUoI» an die JBikuraümen, die

für heute nachmittag in Auosicht genommen aind.

Was die Partie nach Wittenberg anlangt, so ist die Abfahrt auf 1 Uhr festge-

setzt; hIb I^gitimation dient die Mitgliedskarte. Der Lösung eines weiteren 'Sonntags-

bülets' Ihrerseits bedarf es nicht; es wird von anderer Seite hierfür gesorgt, und die

'Sonntagsbillets' werden Ihnen dann in die Conp^ hineingeieicht werden. Herr Direktor

Stier hat d:c l''illiiiiut; L>'i dieser Piirtii- ühemoniraen und ersr,t!it LuiL-h snebfn. ivm-}: Ih'-

sonder!» in KriiüH'i ujig /.u briiigt.u, UuIü das 'Liederbuch' tuil nuch \\ iUenberg genommen

werden mochte.

Auch bfhyfs dt'r Würlitzer Parti*' ist es driiiir>'iii! wünschenswert, düfs wir

pQnktlich um 1 Lhr abüahren. Die sämtlichen Herren, die früher ihre Teilnahme in Aus-

lieht gedient hatten, haben — wie ich aanehme — Inawiachen die frfiflglidwwi, mit

Nummern ver8«'li>'iii'ii WnpfrikartpTi prhalten ; .s-nllte das noch nicht der Fall sein, so

würden dies« Karten heute Mittag nachträglich noch auf dem 'kleinen', reap. 'grofsen

Maricte' in Empfang genommen werdmi hSnnen. 1^ werden bemerkt haben, dab beide

PJiitze fUr die Abfslirf licstimriiS sind. Diiinit kfinc Vrrwiili.srliiiig eintritt, ganze

Sache vielmehr so präcis und ordentlich wie möglich sich abwickelt, erwähne ich, daXa

der 'grolte Harkt* der mnnittelhBr tot dem Sebloeae gelegene Uarkt ist, anf dem daa

StnndbiM uiimtcs HrldetiRlrsten . des alten nessaucrs . sicli l<efiiiilet, iler 'kleine Mrirkl'

dagegen der jenseits der SchloCskirche gelegene, au und tükr sich gröJ^ere Markt (Heiter-

kmt) In ParemUiese erlaube ieh mir noch eine hinznzuftkgen. Viele TOn Ihnen werden

noch nicht in Wörlitz gewesen sein. Meine Herren, ein einfacher Ubc-r/ielier dürfte iu

der jetzigen Jahreszeit (Ht die dortige Waaserfalurt und für die fittckfolirt nicht aua-

reiohend sein. Veneihtti Sie daher, wenn ieh ans sanitiren Rflekridtten empfehle, mit

den nötigen Plaids, Boisedecken u. dergl. Sich versehen zu wollen. — Gondelbiliets werden

in WfiirUtz seibat vu Terteilung gelangen, unmittelbar nach der Ankunft. Wer es vor-

liefat, den Park m Fub sn dur^madem, dem bleibt dies aallwtvarstiiidlieh unbeDomiBett;

es ist »ogar wünschenswert, dab dne Teilung stattfindei^ da die ZaU der Ooudeln nicht

aasreicht, um Häuitlichc Herren an der Fahrt teil nehmen zu lassen. *

Endlich erlaube ich mir, da daa Ende der Veraamuilung bereits unt) niUier gerikkt
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Utf mcb dhniuf lünzuweisen, «bb in Nr. 1 de* Hagebktte* «if VurMÜaMuog wndaeiauK
fliMobahndirpktinneu Folgendes notiert ist.

'Sämtliche tob Mitgliederu der V^rsammlutig aui preiUHischt-n HtaHtoeisenbabuca,

iwp. auf der Bltalb-LothringiadMO, den pfilfiMben Bdiimi, der Stargfard^Oatriner und

OlasowUprliiK'lu'iiFi- TJaln], suwii:» den Thflriiipcr I'rivatbahiifii fjrlöstoii üetourliillcts

bedürfen hierorts einer besonderen Tektur, lautend: 'gflltig %ur KQckfahrt bis

einidilieblieh den 7. Oktober 1884, cn veklMaii Tage die Bfekfalirt vollendet aem tais£L

Zur Hü AfahH abzustenij» In'. T)m AnfUeben dkeer *TAUueii* erfolgt tiglieh auf dem

'£mpfaugs- und Atukuuftfibureau'.'

leb habe ^kfttr geaorgt, data moigan Mb in Btlekaadkt uat die befontebende

Abreise vieler Herreu das 'Empfang!<bnreaa' bereit* van 7 Ubr ab «ifarend der ümtliicben

Vormittagutonden ge&ffiMt aeiu wird.

Wir treten nimmebr in die Tageaoidmu^ ein.

Nr. 1 der Tagesordnung lautet:

*Beschluf8fas8aiig aber die Anträge, geatellt auf der an Karlaruhe

im Jahre 1882 atattgebabten 36. Veraammlang dentaeber Philologen

und Scliulmünner von der mit der Wabl d«8 olcbeleo Vertauu-
Inngaortes beauftragten Koumiaaion:

a) die Veraammlnngeo deutaeber PbOoIogen und Scbulmänner werden fortan

Mio quoque anno gobalten,

b; die mit der Abhaltung der Veraammlungen verbundenen Koaten werden

fortan von diesen selbst Hbemommen.'

Herr Profes.ior Dr. Eckstciti hat dir Ciitr <^'i'lia''ir. auch dioNiual daa besflglidM

Referat zu übernehmen. Ich bitte den verehrten Herrn, dasselbe jetzt folgen zu lassen.

Professor Dr. Eckstein (Leipzig): <^eehrle Herren! Es geht zum exitus. und da wird

ea notwendig, kurz zu sein, ßrevis esse laboro, — es macht mir aber gerade keine MOhe und Not.

Es siud zwei Autnlurf, über die wir alistimmen «"IIju, di.- [Imi u bereits im

'Tageblatt' vorliegen. Merkwürdigerweise hat der erste Antrag mit seinen lateiniudien

Wovtcn *UsVh qaoqo« amo' vielerlei Misverstilndnisse bervorgerufen (Heiterkeit), weil die

Leute nicht TTifdtr an ilireu Schulsack gedacht ha)>en.

Die Kommission i$t in die Beratung dicaer Anträge eingetreten und schlägt Ihnen

nwevlei or: keinen der Antrige, wie ai« Ibaen Torliegcn, ansvoiebuMn, aondem einen

T( rinifti dnden Antrag, und zwar in Rn7ii(r ntif den ersten l'unkt eine Rückkehr 7t: der

alten Fassung, wie sie in den uisprilnglichen Uüttiuger Statuten vorliegt, g 2 der jetzt

geltenden WHizburi^er Statuten aoU in Zukunft beiGwn:

'Zu dii's.-iii Zwecke versammelt sidi der in i-'.n- oder zwei-

jährigen Zeiträumen auf die Dauer von vier Tagen au einem vorher zu be-

«tiumenden Orte*.

Also, was jetzt schon durdi die rm^tüiido niehrnjals notwendig gewurd^n Ist,

und was die Uöttinger Statuten') vorausgesehen hatten, das wollen wir nun wiederum

l^galiaieien nnd damit denjenigen PrSaidien, die dnreb anTaem TerbUtniaa« geaatigt werden,

1} f 4 dar Oattingar Slatiirtm tou W. Septaaiber ISBT? 'Zu dienm Zwedte aditea ria fiSr

'uMUg; d) Nch an berthDintwi Orten nad {u aech an fceitiBmwideii ein- oder aweijSbrigen
ZcitrtnBen a« gegeawiMgeii Betprecbongan and Xit^luagaa nt tercinij^eu'.
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-Ti-
ll! einem Jahre die Versammlung einmal ausfallen za lossea, es freiatelleu, d«n zwei-

jährigen Zeitnutm su wUilen, — aber nkbi etwa festsatoen: 'nur im drittoa Jalii^; dani

dftilurch wür^i n wir in di« grBfste Terlegoilieit koguttOD, wm ebmal em Aii>f«n noi-

wendig werden «ollto.

Dm M dm «rat», nwine Hwm; teh bitte da« hdw PsMiBim, Aber die Saehe

breti manu abstimmen rn lassen, — dann kommen wir am sclinf'llstpn rvm 7if!p, f Hfiterlioit.')

li^rster Präsident: Meine Herren, ich nehme an, dafs Sie mit dem eben ver-

nomnenen Vorsehlage eioTentandm tmi. Idi bitte di^jmigea Eeatm, die gegen die An-
iKthiiiK ,]p^ eben ^ei^tellten Antngee eilid, deb v«D ibren TlStscn za erbeben. (Panie.

—

Kcferent: 'niemand 1' — ileiterkeit). •

Der Antraft ist etnatimmif^ anf^racnDiiien.

Icli LiHc ilcii Herrn Rt'fi ri-iilcii , fortzufalirtMi.

i'ruf. Dr. Eckstein: Der zweit« Antrag war mit Rücksicht darauf gesteüt^ dafe

durch die Übemabme dieser VenniiuDlnni^ den Stiidtett odMr den Staaten, in denen wir

zusammcukommeii, mancherlei K'ns(ru VLriu>ii(>}it worden. L)n ><M nun heifsen: 'die

mit der Abhaltung der Versammlungen verbundeueu Kosten werden fortan von diesen seihet

getragen'. Die Sache bat ibre Bedenken. Gastfireondsebaft mflesen wir an mandm
Orten in Ans|>ruoh iielimen; ja wir werden e» recht dankbar anerkennen, wenn HtudtlBdie

oder staatliehe Behörden onaeren Verein Willkomm«» beUaen und ihn in seinen Be-

•trebnngen ancb peknniSr nnterstütten; aber wir wollen dae keinesw^ als Hoffiiung oder

Brwartiii]^ iiuvs]>ri rh' ii. und ilarum soll § II der AVQrzbnrger Statuten in Zukunft lauten;

'Zur Bestreitung der mit einer Versammlung verbundenen Kosten
wird von den jedexmuligen Teilnehmern ein Beitrag von 10 Mark erhoben*.

Es iist dies auch in der letzten Zeit wiederholt geschehen. Wir haben es hier jetxt fisieri^

um den kflnftigen Vorstünden nicht die Wahl zu lassen, ob sie 8 oder ß oder gar nur

.') Mark neluuen sollen; -darum haben wir gleich die Summe von 10 Mark festgesetzt

Ich bitt«, auch darüber abstimmen zu lassen; — davOber wird boirentlich niemand reden;

(Heiterkeit) — es ist das eine Ehrensache für \ir\<i

Erster Präsident: Icl» bitte wiederum diejenigen Herren, die gegen die An-

nabme dieses Antrages sind, »ich von ihren PlUsen za erheben. (Pavae.) leb konstatiere,

dalil auch dieser Antrag einstimmif^ ang^nnrnmen ist.

Prof. i>r. Eckstein: Nun, meine Herren, die Sache ist glatt erledigt; jetzt handelt

es aieh nm die Wahl dea niebsten Tenammlungsoits. Die Kommissioa »cblSgt Ihnen

nis d?e>.iTi VprsHiiiml^ingsort Tor di'' TTnirnrsitätsstadt Giefsen, an «Hf «iV njnnchmal

schon gedacht haben. Sie lockt durch ihre Lage in der Mitte Deutschlands, m der Nähe

von Frankfori nnd Marborg, bat nngemein Tiel Annebendea, bietst ancb in ihrer nlebslan

Umgebung landschaftlif Iir Reize, — Wet/lar, djis T.ahnthal liegen vor der ThBr, n. 9. W.

Das, denke ich, wird Ihnen höchst willkommen sein. (Bravo!)

Also der Ort (riefiwn nnd als Prisidenten — das dtfifen wir doch nicht davon

trennen — Prof, Dr. .Seliiller in<l l'r<if. Dr. Onclii-n. (la^ i^t xtuaer Vorschlag. Kott

genehmigen Sie! — Demi ein Streit wird darüber wohl nicht entstehen. (Heiterkeit,)

Brster Priaidnnt: WOnaclit einer dar geehrtoi Herren skli noch mt Baabe zu

üuf»em? (Es meldet sieb oianand.— Refsrent: *Bs ist aout nanebnal dagegen geredetP —
HdterkeitJ
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Ich IftM« abstiidlDca. Ich bitte diejenigen Herren, die <lagi^en sind, «lafi die

niehsie Versaiuiiiluii^ in Giefsen etatttiudet, sich sa orheWu. (l'aus<M

En ist nicht der Fall; (iiefsea itt aomit eioatimmig al» Ort unserer nüchsten Ver-

sunmlung in Anüsicht genommen. Nkch dem vorhiD «itutimmig angenonmeneu ])riui;ipieUeit

Autrage bleibt es nunuiebr dem Präsidium der nichtteu VerMlumlUdg OberlMseo, die'

aelbe für 1885 wler für IS^f", atis/nsi hreiben.

Es ist weiter v<irgos< liUigi u aU erster PrindoDt Pkof. Dr. Schiller und ale

sweiter Präsident Prof. Dr. Oncken. Sind Sie hiermit eiBveriitluiden? — Wer nicht ein-

Terstaudeu ist, n&ge sich erheben. (Pane&) Auch dieeer Antng ist eümtimmig aa-

geoumuien. •

Meine Herren, wir gehen weiter in dem, wa» uuh die Tagi-sordnuu)^ bietet. Da habe

ich aber zunächst micli sielbst zu entschnl'Ui^cn. Sie erinnern si<:h, dafs wir gesteni auf

die heutige Tagesordnung gesetzt habeu .lujiitchst den Vortrag des Herrn Obi-rlehrer

Dr. Wcifsenborn, der uns schon für gestern freundlichst in Aussicht gesti llt «;ir, dann

an zweiter Stelle ilcii V<>rir:i'^' Jf- TTiTm IVi.f. Dr. Ton f^ruun. lieim Niederschreiben

der Tagesordnung tür das 'Tageblatt' habe ich mir nun frlaubt, eine klnirie Metathesis

voRundimen. Ich glaubte des nicht nur thon zu darfen, sondern thun zn mflsaen, du

ich mich nachträglich daran erinii'^rti'', dafs i!<^iu Hi'rni I'inl' Dr. vitu Üninii -ilii>n vor

]äiiger«r Zeit von aeiten des Präsidium-^ die /utieherung gegeben war, duls er am dritten

Tege der Vemmmluag snm Worte konnnen wflrde. Du nun infolge der geplanten Ex-

ki:rsii">nfii ilie Möglichkeit vorlio^. (laT? lii'ut-:' nur für einen \'ortri)i; '/.r-\*, premis; vor-

handen ist, so bitte ich Kunächst den verehrten Herrn Kollegen \N eilsenbom, sich gütig»!

damit einvenlandea «n erklSren, dab Herr Prof. von Brnun an erster Stelle dae Wort
erliiilt iTiiusf, OUfrlehrer Dr. Weirsfiiliorn: Ich bin sehr flamit einver.standen.) Dann
danke ich Ihnen anirichiigat und bitte nun Herrn Prof. von liruun, nu dem angekündigten

Toitnae Aber die ,

'Medusa'

das "VSort zu nehmen.

Professor Dr. Ton Brunn (ICflnehen): Griechentum und Kultus des SehSnen

pflegen sich in unserer Vorstellung wie y.u einem einzigen untrennbaren Mi-grirte zu ver-

binden; und gewifa erwarten Sie ron mir, wenn ich au dieser Stelle zu sprechen unter-

nehme^ dab ich Sie tu jenen Hohen idealer SchSahett hingcleite, die sieh nirgends so rein

und m glänzend vor unsem Augen entfalten, wie in der KuBSt dn Hellenen. Erscheint

es da nicht wie ein innerer Widerspruch, wenn ich als Thema ibsines Vortrags die künst-

lerisch« Gestaltung desjenigen Wesens gewihlt habe, in dem die Griechen von alt«rs her

Schrecken und Entseteen an Tcrkörpem bestrebt waren: das Hild der Gorgo Medusa?

Aber aueh dieaee Wesen ist ja eine SchOpfung der griechischen Phnnta.sie; und wenn der

Sats wahr sein soll, dafs der Kultna des Schönen das Leben der Hellenen nach allen

Uichtungen durchdrungen, -i< ist es fast eine Forderung logischer Notwi-ndigkeit, data

dieser Kultua seinen höchsten Triumph feiern mufste in der Verklärang de.-* Entsetzhchen

und HIfslichen durch die ewigen Gesetze der Schönheit. Den Nachweis zu liefern, daf*

dies wirklich der Fall gewesen: das ist das Ziel meines Vortrages. Aber damit Sie die

Höhe der Vollendung richtig bemessen liirnen, kann ich Ihnen einen Bliflf auf Hi«' .AnfTin^f

nicht ersparen, auf den Weg, der Tom HHlsliclwu zu vollendeter Schönheit /.urilck/.ulegcn war.
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Die Medusa steht als kOnsilerische SchSpfung in «ler gricchischcu Kunst zieinlicU

vereilHieU dft» ja sio bildet wenigstens scheinbar eine AiiutiKilic Und deinioch wt/gfi ioh

es auszusprechen, dafs wir in ilir die ülteste Idealbildunf;; der griechischen Kunst anzu-

erkennen haben: sie ist wiü kaum eiue andere eine reine Schöpfung der Phantasie ohne

Zugrundelegung eines 'Wirklichen', und ebenso, weit mehr als andere, schon in foruiuler Be-

siehung ein Werk l<ini.sili ris( Iki Aiistraktioii Denn oflenbar entstand die ?iTeiIus;i nicht

als ganze Figur, ja nicht eintuttl h\h Kopf in drei Dimensionen, sondern als tlaches Ge-

•icht, als Maske: tdümt als man sie schon in frfiher Zeit, wie z. B. in dmc balnmitan

aelinuiitischeu Mctope, mit (hm Körper verband, /uif; doch dieser Cltnraktrr nl>- Mn<^ke

nicht verloren. Und doch bcndit das gouze Gebilde auf derselben ph^sikalii^chen \N elt-

aiudiainuig, auf denelbai AoMliawuig elementarer KtSfte und Torgiage in der Natur,

wo!clu-r dir- meisten «griechischen r!rittpr|.''f-talti-ii ihre Ent^telinn^ verflanki-u , wenn tvifh

später dieser Ursprung bei ihnen durch eine etliisclie Umbildung mehr oder weniger ver-

daakelt wurde. Mao bat in ihr das Bild dee Hoode« edieii wollen, nicht in seiner ge-

wöhnliclien Er-^chniiinna', ^JoTirleni ;ils des kosmischen Bildi"; .1er Xlk ht und des Unter-

ganges dcjr Dinge überhaupt (Prellcr gr. MjrÜi.' S. 04). Aber weit leichter und bestimmter

vereinigen aieh alle T«rBd)ied«nfln Züge zn einem «inhdtiichen Bilde der Erecbeianngcn

des Gewitters. Sie wohnt jeuseil i!e^ Okeanos, an den Grenzen der Xacht, und es sym-

bolisiert sich in ihr das dichte, genitterschwaugere Gewölk, urweltliches Duukel und

Finatemia, ana welcher daa anfbKtsende Licht geboren wird Chrysaor, der den BHts

des Zeus hält, ist ihr Sohn, der im Momente ihrer Enthauptung lebendig aus ihrem Halse

henrorspringt. äo kafipft sich an sie schon früh der Begrüf des Dunkels und Grauens,

etnes Grauens, dessen Anblick geradezu Twstdneirt. ITnd umgekehrt wird das Bild ftlr

den, welcher es trügt, ein Unheil abwehrendes: schon bei Homer finden wir auf der .Vgis

dea Zeus, auf dem Schilde de« Agamemnon die 'achrecklichblickende Gorgo', umgeben

TOU Eri«, Alke, loke, von Deimoa und Phoboe, EVirdit und Bntaetien. Deik m der Tbat

das Haupt der Medusa zu den ältesten Scböpfiuigen griechischer Uildnerei gehört, lehren,

ahgeiiehen von <ler Erwähnung eine.s 'kyklopiseben' Medttsenhauptes in Argos, verschiedene

Dar«teUungeu im alterlfimlichsten Kunststil, ünd nicht das allein: mögen dieselben dem
Boden Siciliens oder Makedoniens, Athens oder Spartas entstammen, mögen sie im ein-

zelnen von einander abweichen, so bleibt es merkwürdig, wie sie uns die häfslichen Ge-

sichts/Üge in ihren Grundlagen durchaus tibereinstimmend, bereits typisch durchgebildet

vor Augen stellen, für uns freilich so, dafs sie eher ein Lliclieln als Entsetzen erweeken.

Hier ist jeducli die UnvoUkommenheit der Kunst in ihrer Kindheit in Betraetit lu zielieii.

welche zur üiirstellung verschiedenen physiognomischen Ausdruckes nur erst ühüt gciüig«.-

Mittel verfUgt. Fast sprichw&rtlicli ist 'äginetisohes Lächeln' geworden fiir einen gewissen

freundlichen Ausdnick archaischer Werk? überhaupt. Es ist das Bestreben der Künstler,

auf den Beschauer eine angenehme oder anmutige Wirkung bervorsubringen, und dafür

beeaften sie anf der Stnlb der Bntwiclwlang, anf welcher steh die Knnst noch b^md, kein

aiidfres Mittel als dsw Idicliidn Wo nbcr die Atjffrnlie eine umgekehrte war, wo die Ab-

sicht waltete^ nicht Wohlwollen und Anmut, sondern Schrecken und Entsetzen vor Augen

zn fuhren, da boten sich jenen Uteaten KOnstlem als Ifittel nnr HiUidiehkait und Yctr-

zernmj^'. So lird der Medusa: der Künstler ^vill mif uns erschreckend vvirken: nber d,ts

Mittel, zn dem er greift, ist eben Häblichkeit, Verzerrung. Und doch wenn wir diese

r ST. VUM««MrafHMataM. 10
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Züge mit den Fntzm anderer YSlker «uf medereo Kultantofni teiglciebeii, werden wir

selbst in ihnen die Spuren griechischen Geistes nicht telkeUMn dflifeo, Bs ist ein kHnst-

leri.<<clier (»ednnkc, ein Sy^toiu, dem sich alle Formen and Linien ftlgmi und unterordnen,

ein Gesicht, von oben nach unten nedrflckt und dadurch gleichmafsi^ in die Breite g«detmt

und gezogen. So erscheint (he Sjirn niedrig und schwer gefurcht, die Nase eingedrilclsty

das Kinn verkümmert, während umgekehrt durch den breit gezerrten Mund die Backen

weit auseinander getrieben werden. Aus dem so breitgequetschten (icsicht glotzen rund

gel^ffhet die Augen und grinxen die nach Analogie von reifsendeti Tieren luit Hauern

unternii^i liifn Zahnreiben, wriiirend »Im ein \\<ilil iillen Völkern gemeinsames Zeichen hncli.ster

Veraciituüg ans dem Muiiuti die Zunge h«.'iaui>gereckt ist. Ist nun dieses Bild ein rtiu

nifUliges, ein reines Spiel künstlerischer Fhantasiey Auf die alte Naturan<tchauung deutet

suniklist iVtc Breite und Fülle, die Schwere und Rundlichkeit BÜcr citizelnen Formen, die

wohl an schweres Gewittergewölk zu erinnern geeiguet sind. Ich gehe aar eineu SdiriU

weiter, wenn iek die Yermntung auBnieprecben wnge, dnfs der alte Kfluller, in deaven

FliBiitnsie •/tlor^t dirprs HiM fütsjiraiiL'. von dr-r Absicht ausgiii;,', die W<dke zu syiiihd

liuerea, wie sie im Oewitter durch den Blitz sich öffnet, wie eie in grellen Zuckungen

xau angrinst, daa Haar sieh emporatrinbt oder am me hemm Schlangen au aHngelo

Sfl.eiii'^n, Sililuii^'- ii. äx!- nn.'!i in der Kunst schon, wenn auch niflit i.f-| rlln^'lit Ii . il leh

frflhzeitig uud nicht als ein ilulserliehett, «oudern als ein chitrakteriütiKclie!S Beiwerk dem
Mednsenhanpte angefUgt wurden. Es dringt sich mir dabei die Erinnemng an ein sdien-

hafte.'5 Sclmiispiel auf, das piri^t i-Iu Miiuikor in einer heiteren li.ift zi;!:i l>e>t(>n

gab: durch leises Blinzeln der Augen und Zucken des Mundes eriimerte er in lebendiger

Weise an ferne« Wetterleuehtea; naeh nnd nach steigerte sich die Bewegung der Mnskdn:
das Gewitter rückte näher; da

i
l'U/lii Ii, als fahre ein gewaltiger Blitz. ni> der, zerren sich

die Mundwinkel auseinander, mit Zähnefletschen, berausgestrecktcr Zunge, grinzendea

Augen starrt nns da* breit« Gesieht an: nichts mehr nnd nichts weniger als in allen

Zügen daf< volle, alte Medusetigesicht, Wie vom Erhabenen zum Komischen, so i--* mich

umgekehrt Tom Komischen zum Erhabenen auweilen nur ein Schritt. Sie selbst haben

es gewifs Sfter als einmal erlebt: wenn in dnnkler Nacht eine aehwere Gewitterwolke

sich oitladet, ho blitzt et; hell auf, der Himmel scheint »ich zu öflhSD ond mit grellem

Blicke, wie mit Hohn und Verachtung, mit Zahuefletsehen und herausgestrecicter Zunge

uns anzugrinzen; nach allen Seiten, lundnm atrömt Penerglanz ans, in dem ^ Blitw

gku h Schlangeo züngeln: wir selbut aber stehen wie versi> im 1 1. Wie ul er die Phantasie

des Kindes oder ganrer V&lker auf der Kindheitsstufe in U«r Mondscheibe ein Gesicht za

erkennen vermeint, so Obersetzt sich die gleiche Phantasie dieses Aufflammen der ganzen

Natur in ein Gesicht, uud zwar ein Gesicht, dem die Körjierlichkeit fohlt, gerade wie der

Naturerscheinung, die ebun als Schein wirkt. Wenn nun die Kuiiht in ihrer Kindheit bei

dem Versuche, diesen Eindruck des Entsetzens durch sinnliche Mittel wiederzugeben, zu

häfslichen und Venerrtcn Formen griff, die für uns aus Komische grenzen, so sollen wir

weuigstei)'. nirlit vergessen, daf^ .-ii- m-^Ii-I lUiJui vmii der Analopii' d^T wirlclti licri Er-

scheinung ausging, dafs also autli dieser Bildung eine innere Wahrheit zugrunde liegt.

^'ielmehr hingt mit diesem Ursprünge aus nnmittelbarer Natoiansehaonng ein anderer

Unistaiitl 7V!^«mmen: die Abwesenheif ji'dcs ethischen Momentes, ja iinch vreitrr. die Ab-

wesenheit jeder Aktifitüt. Wir erfahren nicht» von einem Thun, einem Handeln der Me-
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dusa, sie i«t ntelit eiM rBchende, stnfimde Macht, sondern einfinh ein SelinckbUd und

cki lurcli 7L1 oiiuMu onlieilabwendcndcn Symbol t^cwordcu. Gerade dariu liegt das Uatw-
scheidende von allen andern Idealen der griechiecben Kniut, die immer aus einem eUtttdiMi

Keime herauswachsen, mag dch dtewr nun aehneller oder laugBuuer, frQher, oft iber aneh

spüt eniwickcln. Dadurch erklärt es sich aber auch, dafs jenes Schreckbild der Medusa

lau^e unverändert bleibt; ja die alte Friitze erhält sich fOr dekorative Zwecke auch daim

noch wie eine alte Redeformel in Gebrancll, als schon lauge neue Gestaltungen ihr die

Alleinherrschaft streitig gemacht hatten.

Wiuui iiiiil wddurcli dieser Umschwung eintrat, darüber gewähren uns die Nach-

ricbtcji dei Akeu kiiueu Aulschlufs. Denn wenn anch schon Pindar (Pvth. XIT, IG) von

dem 'schönwaugigen Haupte der Medusa' spricht, so bedarf doch dieses Wort selbst erst

wieder der Erkirinuit,'. K* muf-ie alth dor MoiisclicngiMst rmf iAn>j TIr.hc (If>r Kult'ir und

80 weit über die Natur erhebfn, dafs er imstande war, was eüicm Vulkt- ui der Kindheit

«le acluNNikbaft, gnmenerregend und darum hSfelieh enehien, als zugleich grofsartig und

erhaben aufziifas!?r>n und dfii Bpjjriff des Furchtbaren durch den des ErliaVipiifii niit 'Irin

des Schönen v-u vers&hncn. Aui liebsten möchten wir einen solchen LImbildungsprozels

mit der Zeit des Skopw aad Praxiteles in Verbindong brtagen. MmSük dflrfim wir

behaupten, dafs derselbe carh zwfi verschiedenen Rirhfnnrron ^rMtrif, \e nachdem das

physische oder das menschlich-geistige Element betont wurde, welches zuletzt den phjr-

nseben Unprang gu» Tergesnin lieb. Die erstere Biehtung ist namentlich dnrdi einige

Werke der Malerei vertreteri, irntrr denen ii-h Tlnu ii /.:iiiiu]i.-.1 < inos. ein gewaltiges Medusen-

haupt aus Stabiae, in farbiger Abbildung vorlübren will (Teniite Wandgemälde 11, II, it),

Dafs hier die pindariaehe Anflassnng von dem BehSnwsngigen Haupte ihren Binflnft ans-

geilbt, wird niemaml In Al^rrdr stcllrii; (leiiiioeli werden wir durch mehr «-iiion

Zog an da« alte Meduaeuhaupt erinnert, zuerst durch das Breite, Volle, ja Geduuseue der

gesamten (xeaiehtefiirmen, deren Btndniek dnroh die malerisehen Mittel noeh vesentlieh

verstärkt wird. Denn bleich und fahl ist die GesichtsfLiibr uiul Mdbst das Weifs im Auge

hat sieh am einem bläulichen Ton verdichtet; in dem wild au%crcgteu Haare aber zfiageln

grQuHohe Holehe. Und gewils richtig sagt Weleker — ieh Termag diesen Nam«i nicht

auszusprechen, ohne noch einmal ausdrQcklich als Archüolog, als Schiller des Meisters an

das Ceuteoarium »eioor (ieburt zu erinnern; es genOge der Name: hoc nomen loogi car-

minis fnslar erit — also gewifs richtig sagt Wddcev; *8idii man ntm, wie die Nase aa

der Wurzel imd die Augen ins Thierische übergehen, die Stirn aber in dnw Elementarischo

des nächtlichen Gewölks flberspielt, so scheint es klar, dafs der Maler der uralten Be-

ziehung der Gorgo anf das Ph3r8iBche eingedetik gewesen ist, und der geheimnisvoll

schauerliche Eindruck des Bildes wird hierdurch vollendet'. Die Hauptverschiedenheife

liegt offenbar in der Bildung des Mundes, und auf ihm beruht auch der wesentliche

Unterschied der gesamten Auffassung und Wirkung, welcher vor ollem begründet ist in

d«r Verschiedenheit des zeitliehoi Momentes der Darstellung. Die uralten KUiutler

glaubten den Hnhfpntikt der Rpwegnnir wählen zu üiüs.-ii'ii, iihi r den hinaus eine gröfsere

Anspannung der KrUfle mclit üt-ukbar war; sie wüliltcu dalier lidt lichte, grelle Aufflammen

des Blitzes, welches uns momentan blendet und versteinert, aber künstlerisch allerdings

als Verzerrung wirkt. Unser Maler drängte den Mund durch dis Fülle der unig* Ix-nden

Formen sogar zu aulsergewöhnlioher ächmalheit zusammen, und jenes Zucken verlegte er
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vaT m einer Iriwn ABdmtnng an eiiwn ganz andern Teil des Organismaa: mit tweä

kühneu l'iuselstrichen liefs er über der Stirn ein leichtes Flügelpaar hcrvorspritf-itii, ilns,

man möchte sagen, wie ein Blitz das wildaufgeregte Haar durcbsuckt So verharrt das

Gesiebt allerdings in Eulie, aber in einer nnhsildrolienden Ruhe, wie sie eineni gewaltigen

Ausbruche ungezügelter Wildlieit vorausgeht und um vielleicht uoch weit mehr, als der

Ansbruch selbst, unter dem Eindrucke starren £ntsetsens and Grauens festbannt.

Mit weiser Häfsigung hat sieh der Ktlnstler noch iunerhalb de« in seiner Kutst

Möglidm gehalten; aber dafs er an diese (irenzen nahe anstreift, davon können Sie Sich

überzeugen, wenn Sie einen flflchtigen Blick auf ein aweites gemaltes Meduseuhaupt ans

Pomj>eji werfen wollen (Temite T. 10). Der Ettnstler hat den des vorhergehenden BUdes

durch Weichheit, Q]i|>ige Fülle, ja WollOstigkcit, durch den Ausdruck lebendigen Zornes

in ili/ii riiniiidi ii ninTi flli- iliieten wollen. Aber indem er die Grenzen überschritt,

wurde ti wti.hliilj uuil uinuliig, und der Aui^lruck seines Werke» wirkt nicht tlrauen

und Entsetzen, sondern, last möchte ich sagen, es widert um an.

Weit mehr als die Malerei ist die Plastik in Mircn 5fittelu beschränkt: si.;- i«t

Jiicht in gleicher Weise imstande, vorübergehende und momentane jtathctischc Affekte und

Stimmungen zu Terkftrperu; sie mwh vielmehr darauf ausgehen, das inner« Wesen, die

Kern- rnd ' Jnnidformpn i\r> Il.ti/ii.<fi]li iiil-)i ffst und unabänderlich zu gestalten. Jenes,

ich m<>chte sagen, ]divsikalische Kolorit, welches wir in der Makrei von Ötabiae bewun-

derten, war nidit geeignet für die Plaalik, die ihrer Natur oaeb melir au einer ethisehen

Auffassung hindrängt. Aber auch hier waren wieder verschiedene Wc;;'' ^/pppbenr nnd

ghue weitere theoretische Einleitung will ich die eine ilichtong der Eutwickeluug Ihnen

an einem wohlbekannten Werke, der Medusa Rondanbi in der HOnehener Qlyptotbek (Kr. 128)

kurz dur/.ulr(iFn suchen. Nur zwei Srlil.inixi'n iiriv-rlili* f><'n inclir (li'koriiliv iiiiil wii' zu

einem Ualsschmut-k verschlungen die untere lliüfte des Oiesicbts, während allerdings ihre

Kopfe wie drohend Aber der Stirn ans dem Haar herrorbrechen, welches selbst «inen

Teil der Sohlangeiiimtur uiv^'rnrtmnien zu haben scheint: in schwercii Loi la ii lastet es auf

der Stirn, und dieser Eindruik wird noch verstärkt durch das gewichtige Flügelpaar,

weldies sieh wie drohend gegen uns erbebt und den ganzen Anblick Terdastert An die

ältere Bildung werden wir durch die Breite und Fülle der ganzen Anlage erinnert, durch

die breite und düster gedruckte Hüm, die vollen Wangen und den hier wieder ver-

hrdterten Mund, der uns freilich nicht angrinst, aber doch durch die Andeutung der

« Zähue sich wie zu kaltem Hohne leise gegen uns geöffnet zeigt. Das weit genffnele Auge

aber starrt uns an ohne eine ttegung von Gel'ülil und aus dem Uanxen spricht nicht so-

wohl aiehr Onroen und Botsetzen als starre KUte. '^'ir glauben aber diese KSKe nmao-

mehr zu emptinden, als aie uns entgegentritt in eijiem Gebilde von tadelloser Schönheit

der Form. Doch prüfen wir uns selbst, und wir werden vielleicht linden, dafs wir bis ta

einem gewissen Punkte uns hier selbst tSnaehen. Indem der Künstler offenbar für einen

bestimmten «rehitdttoniMben Zweck arbeitete, betonte er mit Recht den Charakter der

Maske^ welche in einer gewissen Abstraktion von der lebendig pulsierenden Wirklichkeit

uns mehr das starre architektonische Grundschema eine.i lebendigen Charakters vor Augeu
führt, als diesen Charakter selbst. Indem nun in dieser Medu.sa jeder Zug dem architekto-

nischen Gedanken und (iesetz in bestimmter "Wim.sc untergeordnet ist, glauben wir als geistige

Erstarrung zu emphudeu, was vielleicht nur architektouischc Versteinerung der Form ist.
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Was ich hiermit meine, wirtt von llineii erst deudicher erkannt werdcu, weuu Sie

jfttst Ihre BHdw mof «a Werk lenken woUen, weleheB uns die letite und Uebete Vojl-

endmifr tles MeduSfiiideala zf-i|/f: nnf dns Tloehrclipf der Villa Taiflovisi in Roin fMon, d.

Inst. IX, 3ü;. liier ist alles üulsere Beiwerk, Schlangen wie Flügel, gänzlich beseitigt:

wir baben nur rdn numKkiieks Formen, menediUehee Hnir Tor Ängen; keine Form »t

kfiiisil. rischcr Ty|»ik zu I.ioho 'iVir-rünifsi^' bi't'iut rulrr eiiHMu Mufs aii liif i'tl'uiischen Ge-

setz luterworfen. Selbst die abstrakte eu-face-Bildung ist wieder aufgegeben; das Auge

ftker, des um tcnut adireekhKft saatante, blieU; nicht nur nicht auf nna, eondem ist ao-

fiar näii/lich gosclilus-Lii. rml doch werden Sic lii'iin'ti Aiiirenblick zwclfi ln. ilufs Fic liier

eine Medoaa vor Auguu haben, da« Bild einer eisig kalten, versteinerten und, wir dürfen

wohl eagen, tins verateineniden BdiSitbeii

Worauf beruht diese Wirkung? Sie kann nur darauf beruhen, dafs der Künstler

ein in sicli vollctuletes Ideal geachaffen bat, dafs jede Form nur lam Aiudmck der einen

SU Ornnde liegenden Idee dient, dafa aua dieser Idee sich da« Gante wie ein organtachea

Gebilde entwickelt. Zu klarerem Verstiindnis mOssen wir hier einen kleinen Umweg machen.

Daa Wachstum eines jeden organischen Qescbdpfes ist physiologischen Geaetsen

mtenroifm; jeder eiDselne T«U hat in dem Oamoi »eine bestimmte Funktion, durch welche

mnc besondere Form bedingt isi Eh mufs also von jeder Art von Geschöpfen ein Ideal,

sozusagen sin Undeal geben, in welchem das physiologische Gesetz der schaife&deu jS'atur»

kraft ungehemmt von Znf&Uigbeiten ta foQendeter Wirkung gclan|j;t. Denken wir zn-

nücbst an da.i rflanzenreicb, eo wird es uns Tielleieht gelingen, uns einen Begriff von

einem solchen Urideal, TOn einer NoVmalpAanze zu machen. .Iber schon bei den Tieren

wird Ihnen ein solches abstraktes Ideal einer Tier)?attung kaum mehr genügen, wie Sie

Hicli an figyptiiiclien Tierbildungcu ilberzeugeti krnuHii, obwohl in ihnen der Gattungs-

begriff, der architektonisdie Gattungsbegriff m \\u\vr Vollendnnjr verkörpert eiMh.int.

Allein im Tier lebt bereits ein gewisser Grad vuu l'reilieit, Bewtguii^', J^elbstbcstimniung,

der uns Tierindividuen unterscheiden läfat. In weit h(ihcrem Grade ist diet^ natürlich der

?'all hi-\ ili rii M' nachen und den unter nicnsclilicher Gestalt gebildeten W< -. ii li'iherer

Art, Ditinonen und Göttern. Wir vermögen uns nicht zu erbeben zur Uoiie eines ein-

rigen abetrakten Drideals, aondem in jedem der Tencfaiedenen GQtterideale epvieht eich

immer eine beftimmtr' Richtung von Geist, von Seele oder Geniilt au.<. Jedes Ideal ist

Träger einer beistimmten geiatigeu Qualität Die Bildungen, welche wir Ideale nennen,

and alm eigentlich schon Modifikationoi, Abweiehnngen von den physiologischen Ur-

ideal; und «li iiuiub lileiben sie Ideal", indem sich, wie in der Musik von einem Grundton

der c-dur oder c-moll, von einem zweiten der d-dur Accord, so in der bildenden Kunst

von einem geistigen Begriff, einer Idee aue sieh in organisdier Bildung ein harmonisehea

Ganze entwickelt. So ging der griechisrhf» KtinstliT bei >1cr Ril-Inno; d' s Zeiw aus von

der Idee des Königs und Vaters, bei der Ucra von der Idee der Königin und Gattin, bei

der Demeter ron der der Ifntter, und diesen Ideen Terlieh er körperliche Gataltung.

Weli-lii's ist über die Gruiidiil-'e. ron n-r'cli-n' der Künstler tb'r I',iil<ivit.ischen

Medusa ausging? welches iat die geistige Potenz, die in diesen Formeu sich wirk&am er-

wdat und ihnen das Siegel eines bestimmten Charakters aufprägt? Betrachten wir darauf

hin die gesamte Haltung und .\nordnung, wie die einzelnen Formen. Das W^erk ist ein

üochrelief ron höchst eigentfimlicher Art, wie sie kaum in der alten Kunst wieder vor»
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kömmt. You dem 4"«f*f* des HBlan an der Brost, der ^ßnt flsch geluvten ist, tritt

nach oben za der Kopf iminer stärker, fast bis zu einem volUtuudigen Hundbilde hervor.

Die Asdeotni^ der linken ächolter uigt, dafs wir ihn ans auf diese geneigt denken sollen

und sehr vohl denken ktanen. Aber wir Tn^esBoi diese Alwieht vollstSndjg, indem diese

fast horizontale Lage uns entgegentritt i l i r vertikalen FlSche. Ich weif» nun nicht,

ist CS diese künstlerische Abstraktion oder sonat noch eti/ras: }<enag, die guue Haltung

hat etwas, ich machte eageu, vom Banme völlig Losgelöste»«, etwas rein Abstnktes.

Segongalos, aber auch ah vräro es nie einer Bsgopg fiihig gew(•^<en, steht das Bild ror

uns, in tiefster Riibe, auch nicht in iler Bewegung einer Linie, einer Neigung nuch vom
oder hinten abweichend Ton dem normalen Sehema absoluter and abstrakter Rahe, schein-

bar stob, aber im Grunde doch nur kalt. Uior also vermögen wir nirgends die Kinwir-

kung einer bestimmten Richtung von Ucist und Leben zu erketineu. Wendou wir un;«

also zu den ZQgen des Gesichtes selbst. Freilich ist das Auge, gewissermafsen die Pforte

des Hcelenausdruckei:, geschlossen. Aber auch im Schlafe mflfst« der Geist noch sichtbar

Mein, der im Wurinti auf lüi- Furuifii biWomi einwirkte, sofon» er überhaupt gewirkt

hätte. Hier jedoch iiaben wir nur ein physisch normales .4uge, normal gcMchlo.ssen. Wäre
es aber anch geSfinet, glauben 8ie, iaü Sie aelbat dann einer Ilegung von Geid;, von

Gefühl in dem^i^lben bnfTftrncn vrilrtlenV et-wnf anderem als kalter. ah«olntcr Uuhe? In

imtadeligen Linien und Formen ist es umschlossen durch das reine Frotil der Nas« und

die an kriifögem Sehntae darüber gew5lbte Stim; wo adgl sieh aber audi hier nur «ine

S'jinr einer geistigen Entwickelung, deren Einwirkung 'ii-h irijcnrlwip nuf die Ausliilduii^

der Form geltend gemacht hätte? Ebenso tadellos gebildet sind die breiten vollen VV angeu

bis m dem in gleidiea Fomen aoshmfeade» Em». Aueh hier nirgend« ein Griibehen,

das auf ein Lächeln, nirirfruts eine Span nun;:, dii- unf Errf^jati;: irv;in<l\vi'lrlu/r L«'iil*MiS(_lmft

hindeutete. Dieser Mund, in seinen vollen, ja jibjaisch üppig entwickelten Lippen, ladet

er etwa ein tarn Kllsien? Bndlidi da* Haar, diemr keineswegs bedentnngsloM Sdunuek
des menschlichen Haupt dsv victnulir vun <lrn ^rrlcil.isrlioii Kiiiwtlem in der fein-

sinnigsten Weise verwendet wurde, um durch den maunigfacheu W echsel in seiner An-

ordnung den in den festen Formen angeseblagenen 0mndton hier an Teisürken, dort cn

mildern, immer aber harmonisch ausklingen zu lassen. Gedenken Sie nur der ambrosischen

Locken des Zeus, des 'Krobjlos* eines belvederisohen Apollo, des gleich Wasser herab-

rieselnden Hsazes der lfeei> and Flufsgötterl Wie rerbBlt sieb solchen Brwheinanf«!

gegenüber da« Haar der Medusa? In reichster Fülle, nicht zu weich, nicht zu hari, sumli ni

in den aehSuaten Wellenlinien umfliefst es das Haupt, gewUs aia Haar im vollsten Mafse

tedellofl und obne Makel — aber von pflegender, mit BewoMsein ordnender Uenaobanhand

aneb hier keine Spur!

Blicken wir jetzt xurflck, so stehen wir vor einem Phänomen ganz eigener Art.

Es wird jetzt kaum mehr zweifelhaft ercheiuen, dafs die Grundidee, aus welcher heraus

der Künstler sein Werk schuf, die war: ein Mensehengcbilde darzustellen, welches vom
physiologrischen Statidpunliti' L*-! rui-htet, sich zu Tollkommenst«r iSchönln'il entwickelt, in

dem .sich der Stofifwecbatl m normalster Weise wie in einem schönen Ptlanzengebilde voll-

zogen hat, aber völlig unberülirt von jeder auf die physiologische Entwickelung etwa

einwirk'^ndi'ii Tbätigkeit ^^i^tl5 oder der i^eelr: nicht etwa, dafs hier wie liei einem

Blüd-iiunigen die Organe für eine geistige Thätigkeit fehlten oder verkümmert wären.



ondem w», daf« «ie in almlutor Nentnlitit nai üntbitigkeit gewisMmalbni entattt

erscheinen, ohne das (jewebe der sehünen Formen zu durchdringen und lebendig zu durch-

wärmen. Man möchte glaubsn, dab daa dargestellte Wesen von teiner Gebort an in tiafen

Schlaf Tertmikeii und, wie «ine Pfianae unbewnfai^ k5rperlk)i liia su vollendeter Beife ge-

wachsen sei, während die geistigen Keime, die des Hauches Icbendigeu Lebens bedurfttlk^

in diesem Znatande dauernden Schliunmers verharrten, ohne geweckt und daduich zu einer

der physiüdien entaprech«nd«>ii Sntwiekelnng befähigt au werden.

Indem aber der Kiinstlt'r sich seine Aufgabe in dieser Weise stellte, welche Ab-

aicht leitete ihn dabeii* und welcher Zuaammeuhang besteht hier noch mit den früher be-

tnchteten Oebilden der Medna«? Wohl lilat sich zunächst auf gewiHse Analogieen in der

Form hlBWiaiaen, namentlich auf das Breite und Volle in der ganzen Anlage; und mit He-

Wnndenuig werden wir /llu'<^-^chen müssen, dafs in den prachtToUen Schlaugeulinien, durch

welche das Haar reich gri^Mitdcrt ist, die alte Schlangenumkränzung uns eindringlicher

und erschreckerKlf r «»ntgegentritt, als c« kaum je durch wirkliche Schlangen geschehen

konnte. Dennach über müssen v, '\r rnK timBl» fri^en: wcli lu r Xusammenhaji;.; tindot sich

hier nicht sowohl in der Form, als mit der geistigeu Idcv der Medusa alc> i-iues ver-

ateäiemden Sehreekbilde«? Ihr QdBhl giebt Ihnen vielkiclit schneller eine Antwort, als

ich PS mit WrTtcn 711 thun vermag. Ein jrdfr von Tlini'ii isl v«'iihl sdum irgt'iu! flmr.al

im Leben einer Schönheit begegnet tod untadelhatten ZOgen, von vollendeter Formcn-

aehSoheit. Ihr Aug« bewnndecte; aber «rwirmte neh auch Ihr HaRt Fohlte ea aidi mr
gezogen in inniger Vfnlirnng, in heifser I-icbf? f<^ltpti wird dies der Fall gewesen sein.

Denn je näher eiii solches Gebilde der absoluten, abstrakten Schönheit der Form, am su

giVfeer ist in der Regel die G^hr, dab aia nna enlgegeBtritt in geialiger Leei«, in

gristigtT Kfüfc Hlickcn Sie jetzt auf <lii' ^Trvlii«a: anrh hier werden Sif illt' Fnüp !lf»r

Eutwickelung bewundern, die untadelige Schönheit der Form; bewouderu werden iäie nicht

nnr, aondem aneh wann y^hnm den Eflnatler, desaen G«iat ein aolehes Gebilde an

scliiitTen vermochte: M-rwiilisolii Sii' jrJovli iiidil ilifsrH nffüiii <1it ^^'"inll(, wclohf* Sie

für den Geist des Kiin.>>tlers empiindeu, mit der Temperatur, welches aus dem Autlitze

de» dargeatelltra Weaena seihet sprich! Denn diese Teuperatar ist keine Temperatur der

Wärme, sondern i-isiger Kälte und Erstarrung. Wo uns k- iii tVi-cln r U bcndii^er Ilaui h

Ton Seele und Geist entgegenweht, da stockt una, sosusageu, dos lilut in den Adern: wir

bewundern, aber wir stehen wie TCnteinert; und so bewShit auch hier im Bilde voll-

endeter Schönheit diu Medusa ihr ursprOngliches Wesen, ihre dämonische, fascinierende Macht.

Und doch hat es der KOnatler ventandeo, dieaea Bild starren Jäntsetaen^ welches

£• ahaohta Leere von Geist in nna hervorraft, nt mildern and es nna 10 einer versdh-

uendeB Verklärung vorzufOhrcn. Vergegenwärtigen Sie Sich einmal den Eindruck, den

Sie empfungen wUrdoii, wenn dieses Bild plötzlich die Augen öffiiet& Ich f&rohte, Ihre

Bewunderung würde sich bald mischen mit einem Qefilhle des Unmuts. Wie Sie im Leben

durch eine geistig nichtssagende Schönheit auf die Uaga leicht abgcstofsen werden, so

würden Sie auch bei dem Kunstwerke sich bald versucht fühlen, Ihr Auge unbefriedigt

wegzuwenden. Deshalb schlofs der Künstler die Pforte des Oebtes, das Augcj vr täuschte

nna gawissermarsen, indem er die geistige Erstarrung verhOllte in der physischen Er-

starriinji, der I!i wufstlosigk'Ml des Schlafes. Wir schauen dieser vollendeten Schönheit

nicht in d«s otlene Auge, wir treten zu ihr nicht in eine geistige Wechselbeziehung, die
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ans, m5g« sie nun abstoben oder antieh«», der Gefahr aiusetMn wflrde, tuiBer Inneres

zu verwuntlou: um so ungestörter, um so rniAli iltsloser iliirfpii wir iinH liitigeben der

vollen Bewunderung dieaee so wunderbaren, wahrliatt däiaoniachen Gebildes.

An das Ende dieser Betrachtung*^!) gelatigt, stehen wir zngleidi am Ende der

Entwicke]uiig griechisclier Kunst. Mit Rwlit ist ilarauf hingewiesen wonlfti, dar» die

« Medusa Ludoräi in ihrer formalen Behandlung vielfache Berührungspunkte mit der per-

gamenischeii Gigantomachie darbwtei, der letzten gewaltigen Produktion kflnstlerisdier

Si li;.|if'ungskraft vor <lt>r Zeit <lor durch r"iin-(li<'n Einflufs, wenn nicht ht»rvorg<Tufenea,

(loi li wosentlicb geforderten Kenaissance. Der Formgebung entspricht aber auch der

gei»4tigi i>chalt. Blicken wir noch einmal mrOck auf das alte Sehreckbild der Medusa,

so war es hervorgt-gaiigen aus unmittelbarer Anschauung einer Sohrecknn und Grauen

errpgtuden Naturerscheinung, Auch ihm MiU der geistige Inhalt: es ist ein Tlild ohne

Seele, jn ohne volle körperliehe Existenz, nur ein gespensterhaft es .Seheinbild. Allerdings

tritt eH uns entgegSP ÜD ^istande lebendigster Erregimg; alle Formen /.eigen sieh in

hMchster Anspannung, Ober «'«•khe hinaus eine Steigerung nicht wohl ni;'>glii,'h ist; und

dennoch, oder gerade deshalb zeigt e» sich freilich nicht im Zuütaude der Ruhe, aber

doc h in einem Momente des Stillatandes, einea momentanen Eratanena. Zwischen diesem

ExiriMu der zur Erstarrung treafeitfortr-n !^jinii!it;ng und der Abspannung des lu.lrjvi<r!«i lii-'n

Keliefbildes in d«sr bewufstlosen Kulie des f*chlafes liegt die gesamte Entwickelung der

griechischen Kunst eingesdilosaen. Auch tlie ältesten Götter waren wenigstens Torwi^end

Xatnrgötfer, Repräsentanten elementarer Kr'ifl* viiu! X rrgünge in der Natur Doch bald

erfüllten si« dich mit einem ethischen luhait und erhoben sich xu vollen niythologiiichen

PersüSiiliehkeiteu suerst in Rtligkin und Poesie. Die bildende Kunst folgte nur langsam,

da sie sich zunächst in den H.-'iitz Act formalen Mittel der Darstellung setzen nmfste.

Ale sie aber dieses Ziel erreicht und weiter die Formen mit Geist jcu durchdringen und

die hSehsten Ideen der Gottheit in ucnsdilieher Gestalt su veilcSrpem ge1«rttt hatte, da

fiii;j; "ii Religion und '^Il.iuljfii <la« Tn«liviilni-lli- innl rf-r'-nn'*(:lii' lnTi'it'^ winrlrr an zu

schwinden: die Götter wurden mehr und mehr itcpräscntanten von licgriffcu^ und in dem
MaTse als dieser Prozefa fortscluitt, begannen sich die ftltereo phystseben Bestandteile von
dfr ^'^IVin(l iiiLT. die sie mit den etliisrl.i ü i':riL,'t"_Mtii.'i'n wai-'u. wieder loszulösen. Noch

einen Schritt weiter, und im Geschlechtc der Satyrn, der Mecrgutter, die sich auf diesem

Wege von der Gottheit eines Dioi^aoa, eines Poseidon abscbeideii, haben whr kavin noeh

mythologische Persönlichkeiten: die Menschengestalt ist eigentlich nur Trägerin der im

Menschen neu entwickelten veränderten ^iaturauschauung. Der alte Oksanos a. B, oder

Glaukos in Aet Rotunde des Vatikan ist der Grundlage, der Form nach ein menacib-

lichea, dem Inhalte nach aber ein Naturwesen, das Bild de» Elementes mit allem, was

darin Isbt^ in poetisoh*k0u8tlerischier Abstraktion, ein Landschaftsbild in menschlicher Ge-

stalt. Erst auf emer solehen Stufe der Nafairbetrachtung ward as möglich, nun auch end-

lich den Menschen, sozusagen, vom Menschen, den physisdNU vom geistigen loszulösen

und ihn rein von der einen Seite, als reine« Naturwesen aufzufassen, als das reine Produkt

phjrsischer Schöpfimgskraft. Wir verstehen nun auch, warum diese Idee an einem weib-

lichen Wesen ihre Verkörperung gefunden hat i.ti'l nur an einem solchen finden konnte.

Mit dem Principe der Männlichkeit i.st zu sehr der Begrift' iltr AkilvHät vi rlimuliu: wir

wflrden an «nem mUnulicheu Wesen irgend eine Erregujig, wenn auch nur snmliciier Art,
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einen Trieb wenigsleu» auimaliscben Leliena erwarten. Die weibliche Natur ist pasi^iv,

empfftOgeiul, sie bietet Jen Hoden für das Waclmtunj, de886ii Keime in ihr wborgen
sfhl-i!nmpm; nber diese Keime bedürfen der Erweckiiug durch die xeiifjfTKlf» Etiprgi«» de»

männlichen Princips. äo durfte und so vermochte der KUmtler an einem Wesen weib-

lieben Qeedileditei dM trefataiiT« Sein des UtaNdieii fn reiner AMrakHon nur Amchnnmig
7.11 bringen; das Ocfäfs rJe'-- Manschen, aber ohne seinen gei''ti!jfn Inhalt. Hier nhrr offen-

bart sich noch einmal die ganze Crröls« und Macht des griechischen Genius, der es ver-

atmd, auch eine aolehe Anfgabe mit ktbtstteriadiem Geiste so durebdringen and dae

versteinernde Bild <>eelenlo3er Leere durch dif .«-iirfn ''(•"cx?.'^ dpe l*(")i"n<'ii in höchster

Vollendang der Form ideal zu verklären. Wie da« alte !5chreckbild die erste, so ist diese

jüngste Bildung der Hedusa die leteto t«ine IdealsehSpfbng der griediisdien Knnet; der

Kreislauf ist vollendet. fLtr.Urifi. r Beifall.)

Erster Präsident: Meine Herren, Ihr Beifall wird dem verehrten Herrn Redner

der beste Beweis dafitr sein, wie dankbar wir alle ihm sind für das, was irir Temommen.
Wünscht einer der AnweHenden in eine Disknuion über den Vortrag cimativteD?

(Pause.) Das iat nicht der Fall

Meine Herren, es dürfte in Hinblick aof Wittenberg und WSrlitE Icanm heute

noch möglich sein, den Vortrag des Herrn Oberlehrer Dr. Weifsenborn zu hören.

(Zustimmung.) Wenn äie damit einverstanden sein soilteu, dsfs vrir diesen Vortrag auf

die Tagesordnung des nncfa^ten Tag» übergehm lassen, ~ ao mBcbte ieib nur noch bitton,

ein freundlichnt^ Gehör wen^n Bemerkungen de« Hann Profesaor ron Dnhn ans

Heidelberg su schenken.

Professor tou Duhn (Heidelberg): Yerehrte Herren! Nur su einem ndpepTov,

welches aufserhalb Ihrer Tagesordnung, hoffentlich aber nicht aufserhalb Ihrer Interessen

liegt, uiiichto ich mir das Wort an Um, deutsche Pbilol<^en und Öcbniminner, einen

Augenblick erbitten.

Wir haben ge.slern durch Herrn Direktor (i'ouze in aurHeronleutlieh warmer, allen

zu Herzen gehender Weise entShlen hören von der thatkrüitigen Fürsorge, mit welcher

die .Schiit/o von Ferganion gehoben, erworben und in unsere Heichshauptstadt übergeführt

Sinti, um dort sicher geborgen und gehütet zum Nutzen und zur Freude für noch manche

kommende <Tenenitionen treu, ewig, aufbewahrt zu bleiben. Diese Mitteilungen des Herrn

Direktor Conze haben in mir den Gedanken erweckt, Ihnen hier an dieser Stelle eine

Pflicht ins Gedächtnis zu rufen, welche ein nationalcfl deutsches Kunstdenkmal betriflL

Auch wir linb. 11 In r>( u1schland ein Monument, wel<')i«>s wohl geeignet ist, die Herzen

auch aller l'lnlologen zu erwärmen; ist es doch ein Monument, welche.i das glünzend.ste

Denkmal aus jmer Kultnrepoche ist, der wir unsere humanistische Bildang, den Boden,

a'.f J' iii wir heute stehen, verdanken; irh meine uns^r Scb!oi> von Heidelberg. Ich bin

Heulflberger Professor, und deswegen mögen Sie mir etwas Lokalpatriotismus hier nicht

margen. Die Bildwerk« von Pergamon werden jetst in glSnsender Weise in Barlin rnif-

gesfellt werden, irohflttt in schonen Gebäuden; — vom Otto Ileinrich's Bau von Heidel-

berg sinken mit jedem Gcwtttersturue, der über unsere Höbea hinbraust, neue Bruch-

stücke herab-, durch ein kllnetliehes Syetem Ton DiShten ist es in viel«! FSllen allein

inMi_rlii h, Sku'iiJiir-'ii noch fest und zusammen zu halten, Wflrlip mu h d.'in rrteil bedeuten-

der Künstler und Kenner unserer Tage zu dem Besten gehören, was die Kunst der

Virlmtdlaacm i*t n. noalöfravMMitiMing. 11
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ItflDumnee in DeuUchlaod Oberhaupt getcbaffen lia<. Die Muiicm drolicn m wanken,

(Ii" Stviiir» sind zerrissen; f^ie sind zum 'IVi! in einem solchfii Zustande, daf» sie schon bei

gennijer Krschätterung nieUerbtUrzon und auAeiD&nderl'aUen könneu; Mauerteile weicheu

Weit« »ti« Lot nod Linie; d«r ganze Zv*t«nd iat so, daTs Architekt« aller Riehtongen

erklärt Hj'.'hmi, rs sri eine Notwendicrlcfif . «Iii' T5;n)t<»ii ilr- Tli idcllirrjrpr ^^rhlo^ses nicht

blofa in bisheriger Weis« iu stand zu halten, sondern «ie wieder lu HrchitektOMiiütheu Ver-

Imiid, unter Dach und Faeb sn liringeD.

Es hat sich srlion lange «las Iiitins-r ili r «li-nt^chon gebildeten Kreise, speciell

in unsercui Lande Baden, dieser gruftten Autgabe /.iigeweudel. Es int aber eine Aufgabe

von gror«er Verantwortlicbkelt, won ptrofeer Bebwere. Dm dieaer An%abe gewaebacn zu

sein, bedürfen wir il. r u.iti. nntl'H Tiitp'! -Inti-ung, und iimm t < Irofsherzop und seine Hegie-

rung sind e» un erster iStelle, welche bei den Schritten, die sie im Verein mit der Landes-

ertretung getban baben, von der Übeneugang auagegangen sind, d»a Interesse an dem
herrlichen Bauwerk sei ein nutiunnle!>. Unsere Regierung hat in i.nerkennenswerteHter

Weise die vorbereitenden Schritte gethan, sie bat bedqfiteude Sumue» bewilligt, um ein

Banbnireau auf den Schlosse zn erricbten, genauere Anflubmen de« ganzen Baabomplexes

mathen zu lassen, und um die Vundantente herzustellen. Wie weit die Aufgabe reichen

wird, was noch erfordert wird, das weifs uiemaud; wahrscheinlich ist es aber, dafs diese

Anfgabe die Kiftfte unserem engeren klaineo Heimatlandes weit fibersehreiten wird.

De!>wegeu kann mau nicht frdh genug diese Angelegenheit dem nationalen Interesse

warm aus Herz legen, und das mfi«fate i«fa grade in dieser Veraaminlnug thun, wo so

viele Männer ans allen dentsehen Gauen beisammen sind voll idealer Interessen, welcbe

zurfickgelieud in ilire Heimat gewif» als Trüger dieser Interessen gern thätig Kein werden.

Es hdt sieh nach Art des Kölner Uombauvereins eine Organisation gebihlet, der

'Heidelberger ScblofsTerein*, welcher, bereits viele Mitglieder fiberall in Deutschland, auch

aufserhalb, z. B. in Italien, ja jenseit de.s Oceanz besitzt. I)ie8er Verein hat es sich zur

Aufgabe gestellt, ilie Angelegenheit zu lürdern, .soweit irgend in seiner Macht steht, die

nntiöualen Interessen an derselbeu in sich zu vereinigen, alljährlich seinen Mitgliedern

öl»er den ."«tand der Sache ZU berichten, (Ör dieselbe üherhiui|it Interes.se zu erwecken, —
zuuHchst noch keine Gelder zu .sammeln: nationales tield brauchen wir n:>ch nicht, wir

sind noch nicht so weit, wir brauchen erst nationalem luterease. Wir haben ji'tzt be-

gonnen, Publikationen in4 Auge zu fassen: in zwaiigioseu Heften sollen, von Abbildungen

begleiiet. Mittcihingeu zur tJtjschiehf « i'"s ^-'. 'ki ^s, , lii-rsiiisirfgeben werden, welche Mate-

rialien bringen sollen aus Archiven und Bibtiotheken, KupferstichMmuiluugeu u. & w.

Nai'hforscbimgen, die wir an den verschiedensten Orten bereits jetzt anstsllen, bnbon zu

überraschenden Ergebnissen gefilhrt, Mnt»»rialien zu Tage gefi'irdert, welche fflr weite

Kreise von grofäeui Iuteres«>e sein werden, bie bilden zugleich eine notwendige Grund-

lage (dr die Arefaitekteii, welche auf Grund deaaen, wne jetzt vor uneereo Augen stobt,

in vielen Fällen nicht fiber den <?rpir'=ia;jährigen Krieg hinauskommen können, *!ninflla\ren,

welche, wenn mau einmal au die Uekoustruktiou, d. b. Jürbaituiig gewisser Teile, gehen will,

uotweadigerweise vorausgesetzt werden mQssen. Der Sehlofsverein bildet cugleicb, sozusagen,

eine unti :i:!;i1.< < ;,'.rnntie dafür, 'lal'^ füf OinL'f Tiirht Itn i Huliinen bleiben, sondern

dafs die Hestauration auch dieses bedeuten<lsten, gröfsten Bauwerkes der deutscheu Ueuaissaiica

•0 vor sieh geht, daJa kfnftige GezcUechtsir uns keinen Vorwurf tu maeben haben.
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Diese Organis&tioii erfreut sich des irouiidlichstea £utgegeukotumens uii»;erer

Badischen liegi«niiig, mxam Bjtoiptthw wcitoiter Ki«Me; idt lege at« »ach Ibnen mm
Herz. Der Jahresbpttraa; ist >^iii tjcritislfr: ?<- «iml ?> Mark, hpziehungsweise rtO Mark für

aolche, die kbeiulüngiicli Mitglieiler wer<len Wullen. DatUr erhälten «lie Mitglieder ali-

jRhriieh den gedmekten Berieht Ober den Stand der Frage, litier du, vorg^t und

vorgehen soll; sie erhalten ferner i;nscr<> Pr.blikatioiien ?.u halbem Prcisp, falls •>!* ili.

-

selben wiluacheu, und adiliefiJicb hoffen wir noch zu erreichen, Uafs, wer von Ihnen nach

Heidelberg selber können will, ^ tind wer einmal da geweeen ist, kommt atefa gern

wieder, — die Schlofsniinr- frei von allen lästigen Nebenausj^aben besuchen darf, tun ticb

alter lähnneniugen m freuen und neue schöne Eindrüeke in »ieh anfsuuehnien.

Wen» mir dM Pkiaidinm die Eiltnbiiie dun gi*ht, werde idi mir geetaiten,

morgen hier eine Liate aar Einaeidinnug fttr den Heidelheiger Sehlofireiein anfzolegcu.

(,BeifaU.)

Erater Priaident: leh glaube im Namen da- Versanunlwig dem geehrten Renn
Redner die Versicherung geben zu kiinneu, dafs auch nach der Überzeugung aller hier

Veraanunelten die Sache, von der er gesprochen hat, eine Sache ist von wahrhaft natio-

naler Bedentnng. Gern erklärt sieh daa Präsidinm damit einrerstandeb, dalh die in Ans-

aieht gc:jtetlte Liste morgen hier zur Auslegung gelangt.

Die heutige Tagesordnung ist er«eh5pft Doch habe ich noch eine Mitteilung

an machen.

Es ist ein Telegitinm eingegangen toh aeiten des *T«ireiat deutaeher Lehrer in

Ünglaod':

'Verein deutscher Lehrer in ESngland sendet in Deasan Teiaammelten Philo-

logen landsnamiaehen Gruf» und wünscht besteH Oedeihen'.

Dr. Jlobera, Vorsitzander. H. Reichardt, Schhftfahrer.

(Bravo!)

Pnnktliob na 1 Uhr, meine Herren, Ab&brt nach WSrlit« vom gzorsan, reap.

kleineu Markt.

Ich schlieCse die Sitzung.

(SchtaTs der Strang 12 übt.)

Vieri« lUgeneiie Sitaug

am Sonnabend, den 4. Oktober 1884.

Der nreite PMaident, Gymnaaialdirektor Stier (Zerbst), erftffiiet die Sitanng nach

10% Uhr.

Zweiter Präsident: Die Sitzung ist eröttuet — Mein verehrter Herr Kollege,

der ente Präsident, Scbolrat Dr. KrBger hat nm daa Wort gebeten.

Ersl' T rrüsidciit: Meine Herron! Von Sr. Hoheit dem Herzcv'^ v'in Aiilialt ist

tutr am gestrigen Tage au.s Kheiueck eine Depesche xugegangen, deren Wortlaut ich bereittt

11*
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gaatom Abend bei Gelegenheit nnwrer festlichen Vereioi^ng mitgeteilt hmbfc GleiehwoU

halte icti iriii^h für ver|iflicblet, <leni*elben aucli h'ivT zur Ki rmliiis der Yersaniuiluiig la

bringen, da tuatiche Herreu au jeuer Vereinigung nicht teilgtriiuinaieu liaben. Die De-

peeehe lautet:

'Von . m iii<'!iri;'.|.r;L;> II Ai>f> iL'e tttrtlekkehreBd, Ihr Telegnnu Tvrgefuiiden.

Sage Terbiudlichsten L>auk. Uerzug'.

(Bravo!)

Weiter habe ich ^est^rii Abfiid rlm- I'i ["m1i.- .iu> nlof-ri; - ilialtfri vnii s:-:iT<?n

der deugnierteu Präsideuteu der DMcb«teu riulologeuver»auiutluog, von den Herren Vioi.

Dr. Schüln nnd Oncken. Die Depesche lautet:

'Mit dem Bedauern, die.s uii-ht persnnlicli zu küuucii, bitten der Versammlung

Dank für die Giefsen und uns envie«ene £bre und Versicherung auazuaprechen,

nach Kräften derselben würdig zu werden. Scbtller. Oneken*.

I bravo!)

Sodann erianeru sieb di«* geehrten Herreu, dafs wir geatem erfreut wurden durch

eben Gruh, der uns au« London xuyring von ieiten des Vorstaodea des dortigen Vereini

deutscher Lehrer. Ich habe geglaubt in Ihrem Sinne zu handeln, Wenn icb bereits geatem

Mittag einen < ifyciigruCs habe abgeben laasen. ^Bravo!)

Duti be/.Ug)iche Tolefitnunm lautet:

' Versammlnni; deutscher Pbtlologcu und Sohulnjiinuer zu Dessau erwidert

benüichat frenndlichen Graf« im Bewurstoein engster ZuaamnengeblirigkeiL

Das Präsidium*.

(Bravo ! i

Weiter, meiiip H'"rreu, bitte ich ftlr meine Person uu> Entsuhuldigunp, dals ich

(festem, da der .AumIIu^ nach Wnriitz und Wittenberg in Aussicht stand, vergessen halie,

die Tagesordnung l'ir die heutige .^itzung ausdrücklich festzustellen. Nachträglich wird

dies houtf von soitfn Herrn Vor-ii/' iui. u gexihehen. Ich mochte nur gleich Ztt Nr. 3
der bisherigen 'vorliiiitigen' Tagesordnmig enie kurze Notis mir geutatteu.

Meine Herren, Sie alle werden seit Beginn unserer Vetsamnilang mit mir in

unserem Kreise Herrn Prof. Max Müüer (Oxford) schmerzlieh veraiis^i^n. Ich Init wtbl

erwähnen, dal's ich es au verschiedenen brieflichen und «uu»tigen Versuchen niciit habe

fehlen lassen, den verehrten Herrn in bewegen, iimer« Tersamudnng mit seinem Besuche

zu bpchrfii Auch schieneti rittet Hi'n.nhungen schlier.slicb r.n f'.nr. ixf^vuii-t ti'fii Hesultate

führen zu sollen. Hoch erfreut war ich, als ich vor etwa acht Tagen eine bestimmte Zu-

sage erhielt und zugleich das Tersprecben, hier einen Vortrag halten tn wollen. Vn so

schmerzlicher aber nr f-to mich tüi" wenige Tage nnrhlif^r eintreffende detiititir. Mj^ iure

berühren. Jl^ne plützNche Erkrankung hatte Herrn Prof. Max Müller leider nicht ge-

stattet, dl« gegebene Zusage su erfttllen. Doch bezeugte das beallgliche Schreiben die

lebhaftest«' Trilii.itilii*' ftir iiiiMTi' \'rr-mv.n)l jiit;. 1 1,.' iilii uar tlemselbeu iizept

dei in Aussicht genommeneu Vortrags hcigeftigt, welchen hier zu trerleoen Herr l'^rof.

Dr. Gosche in Erfüllung ehies persönlichen Wanacbes des Verfassers fireundliebst sich

ber.^t I rkliirt hat. Aufserdem aber hat Herr Prof. Max Müller dadurch um uns sich ver-

dient gemacht, dai« er im Laute der letzten Wochen der Itieaigeu Hentoglicbeii Bibliothek

ein vollständiges Exemplar der von ihm heiraasgegebenen 'Heiligen Bücher des Orients*
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Imt mg«h«ii iHseo. Der betr. BibliodickKr, Herr Hofrst Dr. Honm, hat di«aea Werk
u)is für iliTi heutigen Tag gütigst zur Vert"Oguug gestellt. Üie "ir/fiLilJehen Biitn!t' l>t':i!iilf>n

sich dort aut dem Tiaehe des Hauses, zweifellos als dt« echöiut« Illustration des erwüimteu,

bente m Axmicht stobenden Vorings.

Endlich, mein« Herren, ~ obgleich wir iioih nicht inii Schlufs sind — möchte

ich gleich im voraus noch einen l'unkt erwähnen. £s ist ganz am äclilusse der 'vor*

läufigen Tagesordnung' für BoDiiabeBd den 4. Oktober, wie dieselbe in Nr. 1 des 'Tage-

blatts' al>g«druckt war, gesagt: 'erentuell nachmittags Ausfiüge nach verüchiedeuen Punkten

der Umgegend nach freier Yereiiugung*i Meine Herren, ich irre mich wohl nicht, wenn

ich amwhme, daTs maoebe Herren troti der nicht eben gflnstigen Wittortmg nidit ab-

geneigt sind, eutwadiV noch heute nachmittag oder morgen Ausflüge in die idhere oder

weitere Umgebung unserer Stadt zu uuteruehmeu. Sollte die« der Tall seiiii w glaube

ich nicht nur ftir meine Person, »undern fllr sSmtliebe Mitglieder des Lokalkomites imd

iuabesoudere des 'VergnügongBaunchusse.s' erklären /.u können, dal'a wir gern bereit nind,

die etwa gewttoschten Arrangements zu übernehmeu. Ich bitte, freundlichst in jenem

Fidle behufs weiterer Veniiilassung an meine Adresse sich wenden sa wollen.

Zweiter Präsident: Vor Feststellung der Tagesordnung und vor dem Eintritt

in dieselbe möchte ich jetzt gleich meinerseits die geschäftlichen Mitteilungen erledigen.

Zunächst ist zu erwähnen, dafs die List« zur Einzeichnung für den 'Heidelberger

SeUofaverein' auf dem Tische der Herren Berichterstatter ausgelegt ist.

Zwi>iten8 hat Herr Viofr-sur Conzo gebeten, mitzuteilen, daf;- il<i> lii- r aiHfrestellt»

Bild des Altars von Pergamon von Friedrich Thiersoh im BuchhaudLr i
zu haben i»t.

DiifttaM iafe dne Aankl Exemplar«^ dot neuesten Nummer {2'd3) der 'Saale-

Zeitung' hier titf-rli»ri,'clegt, in wr-lrhiT VnTint-: i!fr Abdruck ihr Fp>tn'ili> Af^ Hi'rni Pro-

fessor Gosche zur Grundsteinlegung des VVilhelm MUUer-Denkmais enthatten ist. ^io

liegen anf dun Tiadie dort tat VwfQgang.

Die TV^Hardmmg, wie Sie bereita gdaaeii babeu, iet vorliafig folgeBdenuarMa

aufgestellt:

1) Herr Oberlehrer Dr. Weifeenbora aiu UflhlhaiHWD (ThfiriBgen): 'Über die

Gattungen der Prosa'.

2) Herr Prof. Dr. Gerlach aus Dessau: 'Da» Dessauer Philauthropin in seiner

Bedeutang fllr die Refbmbe«trebang«D der Gegenwart*.

3) Mitteiluiij^ i'infs Vortrag.s des HerDi Pnif. Dr. Max Millli i- zu Oxford, welcher

durch Erkrankung an persönlichem Erscheinen verliiiidert ist, und zwar auf

besonderen Wunsch desselben dnrch Herrn Prof. Dr. Ooseh« ans Hallet

'C'ber die Heiligen Hilcher des Orients'.

4) Berichte sämtlicher Herren Sektionsvorst&ude tiber die in den Sektionen statt-

gehabten Verhandlungen.

h) ^jchlufswort des «weiten Präsidenten.

Ich glaube, daCs viele innere Gründe fUr die Festhalt^ug dieser Tagesordnung

sprechen, — stelle ab« aohnm, ob einer der Henren dam daa Wort an eigreiftit wOnaeht

1) U. a. T.: Frioarich Tlii^noli. Di« KOnii^tlnirg von Pergamoo. Hit «insoa GStsatiOMplaB vad

eioei Bekonstraktiou in Lichtdruck, ätutt^^art, 1kS3. Eogvlbom. I'r«ii!i 6 II. 40 Pf.
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E« g«*cliieht oicht; ich nehm« aUe «n, dtfa rie von Ihnen g«nebiiiigl ut, «Dd

wflrde daDaflli Herrn Oberlelirer Dr. WeilHenborti ersuchen, zn Mioeni Vortlage

'aber die Gattungen der Prosa'
das Weit XU nebtnen.

Herr Olnrli-lin r ftr. W, ifs- nliorn M ihUiausPii in Thüringenl Wginiit liierauf

aeinen Vortrag, wird aber nach einiger Zeit duicli den Vorsitzeiideu unterbrochen.

Zweiter PrSaident: Darf ich den Herrn Redner einen Angenblidc untarbredien?

Ich hatte mir schiui vorher iui Priva''4'-N;irnel» t-rlauht, auf die Bedraiigni!* der 'Acii hin-

auweiaen. Ich habe mir eben ein« uugelahre Berechunng gemacht, aua der sich «rgiebti

dafe wir, wenn keine Abbanung antritt, doeh vielleicbt bis nach 2 Ubr bier noefa an-

wesend t^ein niilf.iteu, und wollte deswegen dem Herrn Redner anheimgeben, einige Punkte

aueralassen, die «ich leicht ergtaien lassen, und ta den Hauptpunkten au eilen. (Bravo !j

Herr Oberlehrer Dr. Weiraenborn »etti den begonnenen Tortrag fort, wird aber

nadl einiger Zeit wiederum durch den Vorsitzenden uuterbruclien.

Zw»>iter Fränideat: Darf ich den Herrn Redoer noch einmal unterbrechen? Es

liegt liu eigentümlicher Fall Tor. Die beiden noch folgenden Vorträge können unter

keinen Umständen verkürzt werden; es ist auch die viv« vox da unbedingt notwendig.

So ilaiilibar wir dem Herrn Redner sind, so glaube ich doch ihu bitten zu dürfen, dafs

er lu «lit'j-euj Falle sich vielleicht entschliefst, auf das Weitere im luterease der vor-

liegenden Umstünde /.u verxichten. da wir ja immer noch das Glfiek haben werden, den

Vortrag selbst zu lesen.

Oberlehrer Dr. Weifseuboru: ^elir gern! (Verlälst die Keuuerliiihne.)

Zweiter Prisident: Dann bin ich luibedingt Ihnen dankbar onl ragleioh im

Nanen der ganzen Versammlutig.

AnmerVunK. rti^eaclitet dieier durch 4i« Rttn« der Zeit Itider tvtr Molwwidis'keit

gomivchten Untcrliri>i j.utig war i^b i« il'.-i» .-i «Uuulli- li iler \Vn>,><i h d^^- rri^iiLuiii^., auch deu Vor-

trag de« Hfrm OberiehtiTs [)r. Weilnfuborn uiiTt-rkilrzt in tliest'u 'Verhimdlun^en' zum Attdmck

zu brio^vii. !>.') inile«»-n der Herr Uedner il<-ti Wunsch atlldlflekte, deo tSt di« Pliilolo^m-

VeKSinmlnng bestimmten Vortzag in eio«r Z«it»cluif| «rKfasinen an laMm, TOrlieg«adeD 'Ver-

bsadluBgea* aber nar die aaehfelf«ade Skitse deiaelVen m fltanreisea, m hat ticlt des

PMaidiaD '— «atcc Ztutinnimg der gwlurtm Terlsfvbucbbaiidlanv — gern bienH ebrnntawlea
erUBil.

Die tettogei der FrtM.

Ten I>r. Edmnnd Weiftenborn.

So auffallend es auch erscheinen mag, »o ist es doch wahr, dafs eine nllic-miiu

gültige Einteilung der echönen l'r«>sa, so wie die der Poesie in Kpoa, Lyrik und Drama,

bis hente nicht existiert Das Alterlom hat uns kenie binterlaesen und die neueren

Uhetorikeu, Litteraturgeschiclit> n u.s.w., welche eine Gliederung der ProMa bieten, weichen

dann sehr von einander ab. Da nun die durch die Sprache Teruiittelte Offenbarung des

Mensi-Iiengeistes in die beiden Arten der Poesie und Prosa terfSIIt. so liegt die Ver-

mutung nahe, dafs das Prin2i|i der Gliederung für beide dabselb«« sein werde. Wir wollen

also die wesentlichen Unterschiede der drei Dichtungsgattungen kurz bestimmen und dann

anaehen, ob wb mit der Anwendung derselben auf die Prosa eine ungezwungene Olie-
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deruug derselben gr«<riiiiieu , und kWKr wotten vir uns dabei Ulf die Mu«ter der Qri«ehen

Die nnvollkomtnenen Anfön^ ül-s Epos reichen bis in die Heroeuseit eelbst

hinauf. Seine Vollendung erreichte ei, als nach dem Starz» der Achfterretche dnrch die

Dorier die flüchtigen lonier die Lieder von Truia nach dem schönen Kleina$ien trugen

miil die eigenen Kämpfe mit den dortigen Völkern hei ihnen das lutereeiM an jenen Sagen

neu belebten. Auh der Erwägung, dafs der Kern der Diae von Einem Dichter stammea

miifR, gewill 11*11 wir für den Begriff des Epischen die Destimmung, dafs der Dichter, von

der GrofBartigkeit der Ileroftnvelt erfüllt, eine in sich abgeschlossene Handlung als in

der Vergangenheit geschehen iiai Ii den in seiner Phantasie lebenden Vorstellungen vor-

führt, indem er selbst iu geiiu u Stoff gaux aufgeht. Beriicksichtigni wir endlich auch die

vielen später sich entwickelnden ünternrter der epischen Gattnntr. so ergiebt Ah für die

Abgrenzung des Gebietes des Epischen, dal's nicht nur die Heidenzeit, sondern üiterhaupt

die ganze äufsere den Dichter amgebende Welt bis auf die Tierwelt (Tierepoa) und aellwt

des Dichters eigene LebenBichicItaale e|nach, d. h. nadi ihren SoTseren Vorgingen, dar*

gestellt werden küimen.

Aach die Liederdichteng tat in ihren natttrliebeu Formen (OpfnrKed, 6iegeilied,

Ilochzeit.slied, Totenklage) alt, p nr.ift ATipr ihre kunstin"M'_''' Ausbildung erfuhr sie

ttr^t mit dem Aufkoiumen der politischen Lyrik, als bei den \ erfai^ungsuuistürzeu und

acliwerer Krieganot es den Dichter difngte, «einem wildbew^en Beraen (dem Zorn Ober

die FpiL|lit'ii tle8 Heeres oder dem S'r tinii r/ HImt die Xot des \ aterinnd» o<ler der Fr<' H?-'

Über den Tod des Tyrannen) iu Einzellietlern Luft zu machen. Danach giebt das Lied

die durch finfaere Ereigmaae und meist durch persönliche Schicksale erregte Stimmung
des Dichtfrs in lir .•iiSiirecheiiden lebh.irt'ii Sjiraehe. Uäld fand das Lied den Weg
von den öüeutlicheu Augelegeuheiteu zu den pentünlichsten Stimmungen und Zuständen,

um die ganze Tonleiter der Empfindungen, deren dne Meuachenberz föhig ist, nach und

nach durchzuiiingen.

Mit der Darstellung der äufsern Welt im Epischen und der inaeru Welt im

Lyrischen ist der ganse Krei« des Existierenden «mschloeten, und also flir das Drama
ein neues Gebiet nicht vorhanden, ."»o stellt denn das E>rHn]a in seinen Anfangen auch

nichts weiter als eine äuCserliche Verbindung der epischen Erzählung von den Schicksalen

eines Gottes oder Heroen mit den HngefloÄtcMen Liedern des teilnehmenden Chors dar.

Zur Tragödie, die den Menschen erhebt, indem aie den Menschi-n /.erinalnit, hat e-! aich

erat durch Äschylos entwickelt nuter der Einwirkang des grofaen Weltdramas der Perser-

kriege. Indem er den Zusammenhang zwischen dem Ihndeln und dem Schicksale der

Uenadien ahnt«, schritt er dazu fort, duixh Verinnerlichung einer Handlung zur An-

•chauang su bringen, wie aus der Kigentrmilichkeil eines Charaktere durch Einwirkung

äufserer ITm.^tSnde ein Streben erwacht, das mit andern Bestrebungen sich krenzend und

zur Leidenschart gesteigert zur That treibt, welche die bisherige Ordnung durchbrechend

folgenschwer auf den Handelnden zurückflillt, aber durch die Erkenntnis wieder beruhigend

wirkt, dafs in dem (t4'schick ein sittliches (iesety. sich vollzog. Demnach giebt das Drama
d»ii iniieiM Entwickluugsprozefs einer Handlung bis zur That oud die innere Beziehung

derselben zum Schi< k><ii. <1. h. las Thun und Treiben der Menschen unter dem JReflex des

Allgemeiueu im ilenschengeiste oder der SfiltüchkeiL
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Richten wir nun vnuiD Bliclc tnf das grorse Ftld d«r Prosa, so erk«im«ii wir

lofort «1« di« der enählMideii Diehtung verwandte prosMacbe OttiuBf di« historiseli«

Erzühlung. Wenn wir dann, um dieses Gebiet der Prosa genauer abzugrenzen, auf die

I)«8timniuiig des Gebiets des Epischen von oben zurttckgehen , so ist die ganze den

MeuHchen umgebeude aurscrc Welt und er selbst in aemaT äuraani BncheinOBg voä
gfiiieni iimeni Wcsci» rii.^fcrutand derselben und alle Mitteilungen aus dem ges««t<*n

Kiiltur- und 2saturleben a'md der ersten Prosagattung zuzuweisen. Demnach sind Er-

zählung und Beschreibung die ('nt4?r&rtcu ein und derselben Hau])tgattuug , die man die

schilfl- riulc nennen krnitite, und d«r Unterschied der bc!ii.--ii .^nzig der, dafs die Erzählung

schildert, was nach einander in der Zeit existierte, während die üe-schreibung schildert,

wae Deben einander im Baume ezistierL Der Zweck aber dieser Gattung ist Mitteilung Über

alles, was ohist war und jetzt ist. und entspringt au= dem Streben des Mi tiischengeiates

achuu hier iu der Endlichkeit die Schranken von Kaum und Zeit, in welche ^^eiue Leib-

liehlteit gebannt iit, aitdeKtiretffeo und bi* nun Anfing der Dinge nrflclc* und Uber die

gnnzn Ente und fn- \v, )i;,n hhvhi vordringend alle» in sieh geiatig anfiranehm«i — ein

Zug seiner ewigen Bestimmung.

Sehen wir uns dann nach der aweiten, der Innerliehkeit und LebhafHg'keit der

Lyrik entsprechenden PiDsaL'ittung uni, no tretTen alle Mcrknr.ilf ln'i f!ir K.ilr in pineni

wirklich Qberraacheiideu Grade zu. Ganz wi« im Ij^rischeu Gedicht der Dichter seine

persftnlfdiste Stimmung mit der iranaen Leidensehaftliehkeit seinee Weeeoa aus ridi keraus-

st''l!t, si> ist d«r Hedner bi-slrcl/i, ^rlw ünii«, iilucllo AufTas.sunu' vnii •itifr Suche geltend

zu macheu, seine Zuhörer mit allen GrUudcn des Beweiaes, mit allen ^fprachmitteln und

der ganzen Macht seiner Persönlichkeit filr diese »eine Ansicht an gewinnen und dadurch

seinem Willen ilirnstbar zu machen. Zweck der Uede aber ist, dafs der lledru r Ii in

seineo Zuhdreru vervielfäUigen und sie fOr die Durchführung der üestrebungeu j{ewiuuen

will, W080 seine Kraft allein nicht ausreicht.

Welche prosaische Gattung soll aber das Gegenstück zum Drama bilden? Indem

die schildomde Gattung die ganxe Welt, äufserlich genommen, umf&Cst und die Uede das

Innere, i^ubjektiT« der PersSnlichkeit geltend macht, ist damit ztmlchst alles, was eiistiert,

nmsclilüsscii; tm drittes davon verHchicdenfH (iehiet giebt'.'s nicht. Nun finden eich aber

ehuge abstrakt augel^te Köpfe, woIcIr' mit der sie umgebenden Welt, wie sie ihnen

iufBerlieh entgegentritt, sich nicht begnügen, sondern indem sie dieselbe mit den im
Menschengeiste innewohnenden allgemeinen Noimeu des Denkens auf Ursprung, Wesen

und Zweck prQt'eu, die hIIcui Sein und auch allem Denken zu Grunde liegenden («esetae

erforschen wollen. So ergiebt sich als dritte Mn<l höchste Prosagattung die wi.ssenschaft-

liche Untersutliuiii? 'ider Abhandlung, welche zum Zweck die Erkenntnis der objektiven

Wirklichkeit und als einziges Mittel die logische Heweisführung hat. Und es entspricht

auch diet>c Gattung genau dem Drama. Wie im Drama die Hundlung nach ihrem inneru

Bntwicklungsprozefs vorgeführt wird, wie der Kam|)f der widerstreitenden Neigungen und

Tnlere^isen zu einer That fnlirt, welche die alte Ordnung durchbrechend eine Schuld mit

.sich zieht, aber indem diat-li die innere Läuterung der Bruch geheilt wird, zugleich ein

höhere« sittliche« (»esetz, eine neue Kittlkshe Wahrhtat erstritten wird, so wird auch in

der Abhaiiitliiii;^ eine neue Wahrheit gewonnen durch clen Innern Prozefs der Beweis-

führung im Kampfe gegen die gewöhuliche Meinung, l ud oÜmul» greift auch di« neu



erslrittene Wahrheit störend in «len bis ilulim herrschenden Glauben ein, ab<»r doch aur

zuiu Vorteile der fortschreitenden Erkenntnis der Meu.schheit. Und uuch iiiifisprlich sind

die ersten Abliaiidlungcu der Oriefhen. Xi iio| ]i. ins Meuiurabilien t:iiil ili-- T)iali>ir.' Plutons,

dem Drauta ühulick, iudeiu sie nach dem Vorgange des Sokrates den diuiektischen Frozefs

d«« CMaiiketiifeiiMliritt« in dialogischer Form geben.

Sonach i:>nt*[iricht der i>|iiif]ifii flattiiiifr in d.-r I'r 'Sa dir -chit.lfrin!»» mit den

bcideu Uuterarten der ürzähiung und Beschreibung, der Lyrik aber die Kedegattung wid

dMn Dnm» die viMensehftRlicIi« Untenochimg mit dt» Mir in der Fom ridt Müieidenden

Arten di'- Pialogs und der 7t:>:i)ninipnhririut'nd;-ii Abhandlung. — Der Priof ahnr, d'-r off

als be!<oi]dere Gattung aufgeführt wird, ist, weil er suwühl Erzählung als Uede als Ab-

baadliing als mehreraa xogleicli «ithaHeii kann, eine im praktiMhai Leben nnentbehrliehe

Misch lingtiart. Hip jio^tfsrbf Vrnsu fRi.mnu, XnvflU' ii. s. w.) und prosaisrlie niclituiii;

(Lehrgedicht, gereimte Schilderungen u. s. w.) genügt es als Mittelgatiungeu zwischen

Poeeie und Prom ein&di zu erwihnen.

W.'ifcn wir nun /.iiiii Schlufs noch limi! PMi-li auf dih- Eiitwiikluüg der Prosa

bei dcu Griechen, ist es interessant zu beobachten, wie auch hier jede Gattung aus

den Ivraern Bedingungen d«e Leb^a eieh eutvickelt und wie dl^ Abhandlung erat

falschen V>'r1iiiiJuii^ei> mit der Poesie und dann mit der Berednufceit überwinden miil^

<>he sie sich zur Vollendung erbebt.

Ale nadi dem Verluste der politiscben Freiheit daa BewuTsteem des Zusammenhange
mit Altgrieoh^iilaml L< j denloniern neu envuchte und die Erinnerung an die Kolouiegründong

weckte, aehrieb der Milesier Kadmos seine Kriac MiXl^v KOi Tf\t. öXr|c 'kwviac. Wir be-

gegnen anoh bald den beiden Arten der Bndlhlung und Beaehrefbung bei diesen erxlhlung«'

uud forschungshistigen loniern, die 'IcTOpim Kai ittpir^tntft des Hekataios gteheu in hohem
AnaehexL Oes«hi«hte im eigentlichen Smue aber konnten die Griechen erst In-'^iben, nach-

dem «M aeTbst Geaehidite gemacht hatten in dem giofwn Frriheitskampt« ^'ugtii die Ferner.

Auf dem wegen seiner gciiiisohten Bevölkerung ewig luiruhigen Sicilien dachte

man sneiat über die Theorie der kunittvoUen, wirksamen Rede nach, denn wer dort eine

Solle spielen wollte, rnnfete es Terstehen, mit der Bede Gewalt auf »eine Mitbdrgcr ein-

zuwirken. Gorgias brachte die neue Kunst nach Athen uud stellte sie ganz in den Dienst

der Sophistik. Allmählich führte bei den prozefslustigeu Athenern iVw mehr sachliche

Behandlung in den Gcrichtsailcn da/.u, dafs die Kede deu falschen Kluigklang ab.streitte

und eich zur i dlen Form der attischen Beredsamkeit erhob.

Der geistig regsame St«!iim ih'v Inuier lint auih ili'^ •-r^.ivu riiili-. iplion ge/.eitigt,

Axiaxinmndros aus Milet schrieb zu Iviiduiua' Zwl nt^ii iputwc Bald virüieuet .sich die

|ihilosophische Spekulation tlber die ganze Peripherie der griechischen Welt. Dabei fiÜlt

es auf, dafs die PIiili'M,|ihc!i di - O^t« iis alle in ionischer Pli-ü schreiben, während die

Von WestgriechenlauJ tluf l'i)ilo!>uplieme in Lehrgedichten niwlerlegeu. Die Suphistik

aehliefat diese Perioiie ab. Wenn es auf der einen Seite ihr Verdienet ist, die Bedricnnst

iinr' »'inzr-liiH AVi^-i iiM liiiitpu begriluf!i t imd uusgebildf'l v.v. liaben, so ist die iiitiitj«- NV-r-

bmdung vou Kedekunst und wi'jseuschiift lieber L'uterauchung ihr hcliliwmster Fehler. Denu

dies« Gebiete innerlich vericnttpfen, heifat nicht mehr die Wisaen^ehaft um ihrer aelbat willen,

zur Erfurschung der Wahrlieit pflegen, süudrTn sin d'-n subjektiven Bp-Tr>l<iiiij^'.ii des

Menschen, dem £goismu8, der nach Geuul« und Herrschaft trachtet, dienstbar machen. Die

TttkMifliMtaMi ift ttf. fMI«l«ini«(nMkailiiiiit. 12
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Wissenschaft aim tlii'scr unwürdigen Stelluntt einor Mfty;(I befreit und »of dm Tbrnn im

Keiclie des (ieis<tcs gesetzt zu haben, ist die Thal des Sokrates. Er hat die «i$*eit$chaftliche

Mvlbüde, deu Bü\ve>:ü der Walirheit mit den Mitteln des Objektiven im Geist« (gelehrt, und

«dm ScbOler Xtnophon und Platon haben die entern würklielMii Abbauidlungen gcsehriebeu.

Sf> srwirnen wir auch aus dieser kurzen Betrachtung ganz genau die üben erwähnten

ciidiakterintistheu L uterschie<le und Zwecke der drei l'rosagattungen. Da aber die weitere

Entwicklung der griechi«c}ien Littoratur aurssr einigen neuen poetiachcu Arten und den

Zwitt»>rij!irt'inLrt'n T.rliru't-iliclit- uiul den Ikonianü nur nndi .Icn An i.ri'l Ai.--1irjii riPii»*r

wissenschattlicher I'iicher gebracht hat, so liefert auch sie den thatsiich liehen Beweis, dais

mit den drei Gattungen der Seliildemng, der Rede und der Ablwndlang dse gun» Gebiet

der Pro>iii umschlossen ist.

Zweiter Präsident: Ith bitt« nunmehr Herrn i'rote>i!»or I 'r. t»erl uch von bi«?r,

nne den Voitreg Ober:

Das Dessancr.Philaiithropiii

in «einer Bedeatang fBr di« fteffrmbestrebuageii der ü«g«nwan')
in bnlten.

Pri>!'i --'ji- Dl ^i'frlai h ll)e8sau): rh:I;tiithrfi] in ;•(•, reden, dazu veranlai'*t

nicht nur der Ort, au dciu dies« Ver«»uiuiluug »tattfludct, äoudcru iaat ebenso aebr die

Zeit, ineofem da» Jabr 1794 einen Wendepunkt tn der Geschichte desselben bildet. Ntur

bis zu diesen» .lalirf reii-hen die N'Hchrichlen fSber das Philantlirojiin, wenigstens die

ailgemeiu zugäuglicben; ottenbar wiir luau »chon kleintaut geworden, äalzmauu verlmfst

«Inmals die Anstalt, um in Schnepfentbal eine eigne zu grBnden. In Dessau selbst denkt

man beri-its iin die Errichtiuig eines tiyiuuasiuius'j, welehes der Erbe des Philaut)iropin$

werden sollte. So bezeichnet ias Jahr 17^4 deu vorläuügeii Abschlafs jener Bewegung,

welche dorch Basedow auf dem )iitdagogischen Gebtete herrorgemfen war. Doch wichtiger

als dieses äurserlicli.' Zusammentreffen von Ort und Zeit ist «dmc Zweifel dHs ZusHmni^n-

treffen der Voraussetzungen, von deneu Basedow aasgingi und der Ziele, die er aufstellt«,

mit den Vorauüsetzangeu und Zielen der Jetzigen Reformbewegung. Das Philanthrupin

sollte — um ciii' i A issdruck von Wiese zu gebrauchen — ein Protest sein gegen Eia-

Mitigkeiteu und Müugel, unter denen du» Sehulwesen nicht blufs iJauials au leiden gehabt

hat. 'Die Ideale aber' — auch dies sind Wieses Worte — 'filr welche diejenigen Z'-ugiiis

sligeU'gt, die k' ii- i rk.Hinten, was ihrer Zeit zur Beseitigung drückender L'bel in -i i-
1 s not

that, sie sind nicht Träume »der Phantasieen, sondern S(rcbensziele von bleibenden) Wen/
Unter die.ieni <Jesiehts]iunkte also, mit fortwährender Beziehung auf die (JegeM-

wart, soll die Erziehungsmethode de« Philanthropins hier betrachtet werden, ohne dafs

doch diese Bezieluing llberall besonders hervorgehoben v»i':i(l.-. r?en Mofseu That-

Sachen wird sich meistens von selbst ergeben, wo das PhilHnthrojiin ais warnendes Bei-

tipiel, wo e.« als tiachahmungawQnÜges Muster dienen kann. Auch als nachahmuugs-

Wiirdiges Musterl Die Darstellung freilieh, die Raumer in seiner lieschichtf Inr PiMaLT^LTik

giebt und die fUr da» allgemeiue Urteil ua4';^eb«ud geworden ist, rüfst davon weniger

merken; sie ersdieint, wie Ranmer selbst sagt, iäst wie eine pädagogische Karikatur.

I; Mic Qeiieliiiilgiinf;^ de« PriUiilinniH tinii <ier Vi.-rlu(;Kl>iii'lihitn>tlunK beretti> piil>lii:icrt in Flsck-

siMfl* ODd Huina' •Xenea Jabrttädiem fOi Philologie und Pädagogik' 18»6, Ueft l, 11, Seite 1—90.

S) Dietes Qyiuissinm wurde bereils am a. Okiober ITSfr ertffiisl.
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Das kann in lier ^ache liegen, kann audi die iSchuid des Scbrtft^teUers seiu. Au« lauter

richtigen EimelkdlMi «m auriditigM OMimtUUl zu kcuponiereu, iai niditt schwer; auui

braucht nur nlli\^ ^^'unl!t•^liche und VerV-p}irt*' ^r<OI ^iclpnchtct in d<*n Vcirdfr'^r'uid zu

stellen, da« Gute und Wertvolle kurz abzufertigen. Von solcher tendenziösen Liru^tpierung

der TbateBcben i«t «uch Raamw nicht gans freBiiiiprach«n. Ihm h«hngl« die Irntt der

Aufklärung nicht, 'iie im Philaiifliro|i!ri «-['bf'^, Ihui ist es verdüchtig, dafs Jiuli^n und

Freimaurer das Unternehmen nxit Ucld unteratiltzteu; äm meinten aber acheint die uu-

gOnstige Yorfttellung, di« er sich von Basedow^ Chatnkler gebildet')» da* Werk des

Mnimes bei ihm diBkreditiHrt zi: luilx ti,

Mit Leichtigkeit liefse sich, wenn die Mtthe lohnte, aiu den vurhaudeueu

Quellen auch ein «ehr Torteilhaftea Bild des PMIanthropios herstellen, da« ebenaowentg

suiwahr, »her uuch ebensowenig zutreffend sein würde, wie die Darstollu:iL; nLUimf?r~;

denn ladt alle«, was ron den Zeitgenossen Uber Basedow und «ein Uaieruehiucu vcr-

BiTentfa'cht wurd-, i^t polemischer Natur und Ton Gunst oder Hafs beemSafat GHtekltchei^

weise cxi?itiert nu<!li eine undtrc, bisher unbenutzte Quelle, die nirgends von Parteilichkeit

getrabt ist, nämlich die Aufzeichnungen der pädagogisebea GeseiUchuft. Im Jahre 1777,

in der oaten BUltezeit des liiatitutet, stiftete Basedow diese Vereinigung unter den tehravo

desselben, xu dem Zwecke, tieselkchaftlichkeit und Freuud»chnft unter den Mitgliedern zu er*

halten sowi<' alle für dus Institut wichtigen Fragiu vertraulich'; /u besprechen. Die Proto-

kolle dit;ser Gesellschaft— sie reichen, allerdings mit einer Unterbrechung von etliclien Jahren,

von Oktober 1777 bis April 1793 — geben einen bessern Einblick in das Wesen und die Ent-

wicklung den Philunthropins als die Empfehlungsschriften seiner Freunde oder die f?chmiih-

üchriften dt-r (logner. Von dieücn ungeschminkten Berichten wird demnach im folgenden

$fter!> Gebrauch geuiaclit wcrilen, uut Lob wie Tadel auf da» rechte Muf» herabzaaalSO).^

Den Gruii'Igt'iianki ii -i iiior rpfartnatori^i;li>-ii Bestrebungen hat Basedow — mit

jeuer volkstfimiickeu lihetorik, die ihm fast immer zu Gebote stand — nachdrücklich iu

folgend« Wort« xuaammeiigelUlit: 'Katur! Schulel Leb«D! lat Freundschaft unter dieaen

1) Die uugüiüf'tigcn Vorstellitiigen, die Ober Hasw.aow iu l'wluiif »ind, \as»m »ich zum guten

Teil lurtlckfflhreD anf die berOchtigt*' SchmlhBchrift von Hcichc: 'Gotrei.u Darsiellung «k'r Unntämle,

mtar valchen Jek Benh. Baasdow, königlich diniacher FrofMor, 8chl>((e bekommcB und »eiiieB Bock

tanlorm, anab atit Bsna MrAter Wekhe «inen sobtadliehea Broaab a^pilnbaa itk* Bat gertchtan

WllHligoiif ist Beaadow duNh Maat UOllar n taü gawacden in dar aUgemeiBea deutadkau Blogiaphiie.

Hier wird er gewhiMert alt 'ein Ifann, der dnrch leni nnenolirockenes nnd oft rflekiicIitaloaeB Aoftretan

«ich viulo Ft'inde, durch seine grofsen Krfolge sich Neider machte, 'V i in ili ii ti t ti r JahiPU seines

Lflieiis und unmittolliikr noth «i'incm Tode, wegen coiner Zerwrirfni»i!e luii l^uiitini Miturboitom, iuk'Ii

wegen des Fehlix hlagciiD der übertriebenen Krwartungen, die mun vom Philanlhropin (icbegt httC", . nn

vielen hart und unpereeht beurteilt worden ist, dessen wahre* Verdienst aber, al» einea der kühnsten

Vorkämpfer im Kampfe Kr Menachenrecbte und Menschenwürde, fflr Wahrhei (streue und Gei<teHfr<nheit,

aowolil duteh di« Stünma der Beaten Hiner Zeit ala dnrch du uapatteiisobe Crteil der Nachwelt be>

krtUligt worden iat.'

2) Um den verlraulichen Charakter dieser Besj-rccbunge» ru «itbern, war featgesety.t , daf«

jeder, der aufBerbalb der Gc«ellsehafl etwas enfthlte oder betiffitigte, waa in derselben zu verscliweigi^n

bcsohkiMen war. einen Ileichntbalor Strafe zahlen si Li-

si Diu Akten det Philanthropins galten biiihur für verloren und «ind etvt kun vor d«r Philo>

logenreriianinilung wieder aufgefunden worden. Bs befladcn lieh dabei Brieb van Kaat| Klopatook,

Gkim, Clandina, SalznuMin, RcehQw nnd andern.

«*
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ilieien^ ao wird der Mciim Ii, was er werden soll und nicht altobuld sein kRun: fr&hlicb in

der Kindheit, munter iind wir^b«?jj;ierig in der Ti.trcii'l, zufrieden ?inil niUzüvh als Muuu.

Äher weuti die Natur von der bcbule gepeitscht und die Schule vom Leben des Mdime«

mh&hnt winl, da itt der Menwh suletst dfeifMh tia «in« Mirsgwbnrt aneiiumder gewachMU,

dni KBpfe, sechs Arme, uiwl tiiglicheü Zanke unrcrtriTinticli.'

Wir könuen uuerwähnt lasiseu, iu welcher NVei^e dieses Thema weiter variiert

wird; et M dieselb« Klag«, di« auch jetzt von allen Säten «rtttnt, die Klag», dafs dureli

ÜberKilriluii;^ '^oi-t iml K"r| rr Ar- hüleni er»« lilnff'" nnd alle Freudigkeit ds-^ I-< rii'-n^

erstickt werde. D»lier die Forderung, daist die phjsisehe Erziehung ihr gutes Kecht

wi«d«r erhalten mllsBe, und zwar nicht bIvCt am der leiblichen Geaundheit willen, Bondera

auch Ii; lu'oksicht auf iVn- u.ijralische Erziehung, die wi' litii;-ti- von alleti 'Dir Moral

eines ächwachnervigteu Meiuvheu', sagt Basedow, 'hat keinen festen, bleibenden Gehalt.

Je nachdem die Luft heiter oder trSbe, trocken oder feucht, elastisdi oder achlaff iat,

steigt oder sinkt der moralische Wert eines solchen Meiisclu'ii mit dem Queckailber dcü

Barometer« uni die Wette.' Fttr beide Zwecke nun, fOr die pbysitwhe wie IlUr die uiora-

lisehe Erziehung, sollte Raum gewonnen werden, und nicht etwa anf Kosten, sondern zum
Kutzcii des wisseuäcluttlicheu Unterrichts, «lu Ja ntchta weiter erfoiderUctv acbien, als daCt

man alles Unnütze und Scliädliche aus letzterem entfeniie.

Man kann nicht sagen, dars Basedow bei Ausführung seines Planes «ich Bber-

stUrzt hätte. Schon dafs er bi* ui sein höheres Alter gewartet hat, ehe er mit seineu

Ideen hervortrat, niufs ein gUu»tiges Vorurteil für ilm erwecken. Lud als sich endlich

die GHlegeiiheit bot, diese lileen xii Terwirklichen, auch da liefs <»r sich durch daw »o

natürliche Verlangen, selbst noch die Früchte seiner .Aussaat zu ernten, keineswegs zur

l bereilung fortreifseu. E* gehört auch dies zu den W'idersprflchen seines Wesens, dafs

er, der in Einzellieiteii nicht selten hastig und uiidberlegt verfuhr'), doch die geduldigste

Zttlttekhaltung bewies, wo es »ich um die Hauptaufgabe seines Lebens handelte. So

weist er <leu 'jf^lnnkpn ws-H von -ii li. >l.r V>fiil>vi('^iligteu Reformen gleich allgemein ein-

gelilhrt zu soh«»n. Er erkliin es uii /.wi-ck» j<ing, mit feststehenden Verordnungen anzu-

fangen und nicht mit Versuchen, das Gute beiser, das Beaseie noch beaser zu maeltea*);

er hsüt t'^ f'ir inhuman, uri-i l:i;M::^i' alt^' Scluilleute zwin-^en 7:^1 wnUen, etwa» X' lu"* 7\i

lernen und zu thuu, statt dafs man abwarten »oUt«, bis sieh tUr das Neue auch neue Krütte

berangebOdet. Darana aber eigiebt sich fibr ihn die Folgerung, dafs SchulTerbeaaemngen

1) Die* luachte «ich bfsotulers geltend, als diu {'kilanthiopin nun wirklich ins Lelieti traJL

Mit besag darauf üurgert Gleim in einem Briefe vom November 1776: 'bei meinem [)ort4ein bat ich

den TMtoefflichen fisMdow, nicht 8tuni u laufen, nicht so jbnmeriiohe Klagelieder aasnrtinunsin, nichts

von den besten Behalwescn in Earer* in rOluieu, MMdam Isiaa m Woka in fdien, die BeUgion nicht

einztimiEchen und das Werk lelbal den Heister loben in hwsen. Mit nMiacm Leben wollte ick haften,

daS» «lurcli dieven Weg iUk herrliche Philanthropin lastaade kommen wUrde.'

2} 'Was Bü lern von der VoUkoramenlieit', heifi<t e» an anderer Stelle, '»1« der Mcuacbflii

iiiornliüche und litterariselie Erziehung, da« wird nicht auf einmal nach pinem Formulare g.'besHert,

wrU'hci dei WohUtand«** wegen .Tahre lang gültig !^ein muf», weil eine Migeütät es unterEcbrieb. Jiilirlirli

und tAgUcfa beobachtet, venocht, gut beAindeu, beaebioii»en, \ou Stdek so ätQckt to pr^ektiert die

VsmunjEb. Laagsas», langsam vewttH«, etwas wieder zmräek, um aufnibeugen, dann wieder mehr wr-
wKrUl das wiie der einiiga Weg sa maaeher Olflekseligkeit. Aber nur fdr die Vervollkoiinmnang des

Erisgawseans denkt man auf dierän eiwdgen Weg.*
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nicht flofoit auf dD gaoMs Land «u«gedehnt werden dürfen, aian nicht (ine einseloe

Schule besonders verrollkoinuinet hat, damit sie den Ubrifreu als Mutter diene.

Solche Musterechule nan sollte da» Fhilanlhropiu in Deuau weiden; aber aneh

die* nidit ohne weiteres. Znnlchtt verlangte Baeedow eine Anstalt, wo durch praktiach«

Verracbe, die a'u r nur mit wt-nigen Zöglingen Toraunehmen seien, die neue Methode ge-

funden, angleidi aber die Lehrer flir diese Methode herangeliiUlct würJen. Ein päda*

gogiscfaes Seminar in grorseni StQe war es also, was er ins Augs^^ gefaf^t hatte. Dazu
beihn-fte es «aber auf viele Jahre liinauN beträchtlicher Geldmittel. Der ganze kostsjiielige

Appai'at einer grofsen Ensiehun^fsaustalt muTste unterhalten werden, ohne dals diese An-

stalt einen Teil der Kosten rtelbüt aufzubringen vermochte. Basedow rechnete auf aus-

gedehnte Unterstützung durch das Publikum; sie blieb aus; und wa.s der Fürst von Dessau
gewährte, .so reichlich e« auch in Anbetr.iclif «Ur lUimnli^'r-ii ('iu~',riii<lf war, es reichte

nicht hin, 80 weitaussehende Pläne durchzuiühjüu. i.rlilt das Lntemebnieu lu gewissem

Siutte gleich anfangs .'^chitfbrnch; statt des beabsichtigten Seminars trat eine Erziehung^

HMstalt ins Lehr ti, >1. r .1'«' niii \v<>ii<]ige Vorbedingnag fehlte^ eine schon bewahrte Metbode
und bewährte Meister der Eniehungükiuist.

Dennoch schien daa Uatemdunen nickt gm» bcihongakc} swei selten« Vertane
warff« vorhanden, die einen glflcklicheu Erfolg verhiefsen: die Cnteniehnier besiifsen voll-

kommene Freiheit der ü«wegtuig'j und echte Begeisterung für ihren Beruf. Ruhreud i»t,

was wir aber die Terbrtldemng der ersten VieimSnner lesen: 'Baaadow, als der Ptiraoi|rer

des Phiiinfln-n]M'ris um! .lltVinulci- dfr r;,..el!sclmft — Wolcke, als erster Lehrer - - SinKJU

und t^chweighüuser, als die folgenden, haben »ich am 2. Jauuar 1776, uach gegenseitiger

Auwftnschnng des göttlichen Segens, Uber folgende Pnnkte venbredet: wir widmen uns

»llesaitit. sn lange wir notwendiges Mrot inid frif llichi - Leben dabei haben können, nur

dem Schulwesen, und ebenso gern dem niedrigsten, welche» wir fUr den wichtigsten Teil

halten, als dem hSebsten. Titel, Besoldung*) und Mcnseheagonst aoUen una nicht reisen»

* 1) Auf dieie Fi-eili«?it legte Koitedow mit R«eht den griUMea Wert. Als EtfoideaibM ftli die

Hmtenchnle, Toa wetehar die vertiewerte Eniebvogi. oad Uatemehtanetbode aasniehea babe, be-

MidUMt «r folgende: 1) Sie mütkit b Üirer ganzen EünkhtnDir doich keine nudattonigeaatse «wg»-
«chriinkl nein, sondern ihre »ranze Form nafh GutVIinden und ohne Verantwortung za lie^«orgeii, «o oft-

moli uiii«chme)zen kOnnen. »h es den Vorstehern deraelben nStig schiene. 9) Diese Vorsteher mariit<>n

duhur in Anachung dieses ihres Verhalten« Ton keiner fffcnetiffcbenden Macht abhan^^cn, «ondcni jodes-

mul ihrer eignen gcwissunhuftun Einsicht foljcen dürfen, ao oft sieb ihnen etwa« Besseres daistellte,

welches sie an die Stelle de» Schlechteren setzen woUtrn. 3) Sic rnüfstcn unabhüngij; von den Vorur-

teiles der £lt«m und ?«rwuidt«a ihi«* ZOglinge seia, so dab die Billigimg oder MUitbiUigang detselbea

hia. eümfldinadsB gotca Ususruagsn gar nicht in Bebadit gezogen werdm dHrfbe. — Wi« weit wir

jetst TOU solcher Unabhftngigkeitv die dem Philnnthropin in der Tlint gewahrt wurde, abgedrilngt «iod,

kann man bei Wiwe leMn, der nun auch zugielit. dafs die Schule vor den ihrer Beatimmung wider-

streitenden Einwirkungen .Ii'.- iiiill<;ir;><( Inn <

'li ii i^kh r* de» Sta»t>»8 nicht fKiilrui^'li. Ii 1i'?hüt<t winl.

Zwar betlürfe anth die Schu.e einer festen, die Willkflr »nsschliefsenden Ordnung und einer aufmerk-

Kumen Kontrolle: aber eine gute Schule werde nicht dadurch gesthaffon, wenn beides ho verstanden

werde, als dOrf« wia beim MiUthr nnr nach Vonchriften gebändelt werden, and ia den Sobranken der

GeietaliK&beit lei Inia Bamn gelaissn fitr SpontaneitU md TcrfaansaL Ttnm bOra die Oidmuig anf«ne
Tbgend and die Qoelle woUtbfttiger Wbknagen sa sem. Die «gentUebs Aalhabe dar St^ule fctone

dabei nur mi«eUli<Mmn«n erfliUt weiden.

'.>: I>ninit veri,'lei(.he mun die moderne l'ruxLs, in dam llomSatS, WO fliaa Sine üsas Stelle an-

tritt, sofort wieder nach aiieu leiten Meldungen lU «chicitea.
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(ÜMem Zwecke ZUwiiK-r ixler n-«:i i .rt'tniil't) zu haiiilehi. langn di« Viormäiiner M)

erneut Orte bei einander bleibeu, nn ! M>lbst, wfuii Sache oder Uniritäiide fim Trennung

nfitig machen, ver*i>richt ein joder dem andern Brudertreue und Bruderhilfe bei jeder

Krankheit, Not und Verlegenheit.' Pie Verpflichtung geht sogar noch weiter: «elbst bei

der Wahl der Ehegattinnen will man darauf aehen, dafs diese daN grofse Werk durch

Mitarbeit, Aufsicht und Beispiel fördern können, und auch die Kinder sollen zu nichts

Midereiu enugeu werden ah zu demselben Zwecke wie ihre Väter. Diese hochfliegende

Begeisterung konnte !<ich, wie lüitOrlich, nicht auf die Dauer behaupten; «lennoch wird

man zugeben MifiHien, dafn die Mr d. ; Tini'lerschaft, d^- in fl-Mt Korprirationen des Mittel-

alters so wirksam sich erwiesen hat, uucli den ungewöhnlichen Verhältnisaeu des l'hilao-

tkro^ttt weit lieaaer entapneh mls der etwas ahgeblobte Begriff der Kollejjialitiit oder gar

der bureaiitrati^rhe Begrifl" der Beauiteiidi^ciplits.

Der ^^chwierigDte Teil der Aufgabe, die da.s Philanthropiu zu löseu uiiteruouiuieu

hatte, war jedenfalls die Xeuge»taltimg dea wiBeenBehaftlichen Unterrichta. Uan wolUe

d;i>-.';1i.'. mun w..lltr « miö-li, h !5,..v. r.- L Nt.-ii .lU 1iM,..r. jinl doch sollte Zeit u-A Kraft

des tichükrc weniger in Anspruch genommen werden. Daraus ergab sich die iNotwendig-

kdt, alles Überflüssige aus dem Unterrichte ati entfernen.*) *£s gehSrt nicht in das

Gymnasium', sagt IJasedow, 'was nur dem Schulmanue, nur dem Profts-Hor, nur dem Richter

und Sachwalter uützeu wird. Das Mafs der Gjmuasieu i»t da» Üedürtnis der 8tudiereu-

den insgemein.* Aufser den Dingen jedoch, welche durch den Zweck des Gymnasiums

überhaupt nicht gerechtfertigt »ind, ist einzelnes noch filr einzelne entbehrlich, z. B. iWr

kflnftige Uüiiziere, Kaufleute, Künstler. bolUeo auch deren Interessen Berücksichtigung

finden, so war dies nur durch das Fachsyatem möglich, bei welchem derselbe Sehtller in

verschiedenen Fächern verschiedenen Klassen angehören konnte. Für die Einluhning dieses

Sjstems spraclun aufserdem uoch andere Griludi.'. Wenn die Pädag«>gik eine Kuuat ist,

der Pndagog ein KllnsUer, so wird er auch jede einzelne ibm gestellte Anfgabe, d. h. die

Erziehung jedes einzelneu ZQglings, wütglichst individuell bfliandeln; er wird sich bemüheu,

jedes eigen geartete Talent tu erkennen und ea zur Entwicklung zu bringen. Am leicb*

teaten Ist (Res beim Fadisystem zu erreichen. Beim KlaBsensTstem hingegen, wo alle«

für alle gleich wichtig ist, wi* uhne ghiclitnäf<«iges Fortschreiten in allen Lehrgegen*

atlnden ein Fortrücken in h<>liere Klas^n nicht gestattet wird, wo die ausgesprochene

Vorliebe deaSchült;rs für einzelne Fächer fa'»t wie tadelnswerte Eigenmächtigkeit erscheint,

da ist das wirkliche Talent, weil es fast immer als ?]inseitigkeil auftritt, in der übelsten

Lage. Um so l)e>ser aber gedeiht die trockene Milt.-lmUfsigkeit, die jeden Wis.seusstoir

iu gleicher Weise aufsaugt, weil sin keinem ein tieferes Interessi,. entgegenbringt. .\us

solchen tiriindeu hat «ich neuenlings auch Wiese gegen das Kh)>«eii!>\ stem erklärt, oder,

sagen wir lieber, gegen aeine unnötigen Schroffheiten. Denn in Wahrheit handelt es sich

i) Was Bii'odow \ih-T (k'ii <lamulij{.'n Untirncht IwiiiHrkt, iüt aurh ji'l/t lit-acMenswert: 'Aa-

Htatt die gaoM aufkeimende Denkknft de« Kinde« zu beicbfcflij;en und sowohl den Ventud im eignen
Denken shi naoli da« Herx deaselben im eignen Empfinden zn 4ben, begnfl^ miui «ich, bleft Min Oe*
iliulttni« mit •l..'mj<-'nl);'-'n zu marl^-ni, «iin mulert' ?' 'l;i(lit nii^l )ri'r>''l<'t hüben tiinl ziiui Teil nifht hilttoii

«Jenkeu od^r rf-ifw Hillen; und aJle.i ajf eiui- für <Ue juug* »iiuiüclie .S^-eW n'j lK'stliwi.Tlich<!, «o

erüttilutTeiiile Wei-4', aut »0 visi vergabliclMn Umwegen und mit ao Tenchwcnderisirbeni Avfwaade aa
Zeit umi Metucbeukraft''
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doch nur um di« Fngv, ob indindnelle oder aDgemeine Büdang'); beides aber ist noch

mehr von Jt i- llniulluiliurii; iL'S ^s -ti ins aMiungiL' vuin .stnnr

In seinem Bestreben, die wisü^^iisclmfiliche Erziehung möglichst zu entlasten, wurde

Basedow auch nodi dnnh eine andere Radnieht geleite^ die zwar sehr human, aber nicht

sehr pädago)^'sch erscheint, olnn «lic If 'lclcsicht auf Glück und Wohlbeiindi n ilf-r .Tugend.

Mao hat seine Glüekseligkeitstheoric nickt seilen vornehm be«p5ttelt, ubwobl e^ Uuch zu*

gestanden werden mah, dar« eine glflcklieh verlebte' Jugend ihren erwiruenden Strahl

auch in clas Alf<>r lnHfiim irft. w". iiiiif:> Kehrt die Erinii' r ini: un achtlos zertretenes

Jugeudglflck auch reifere Jahre mit ihrem Schatten verdunkelt. Wenn e» wahr ist — »o

etwa lautet jene Theorie — dafs die Nator einer jeden Alteiaatnfe ihre besondere Art

von OKSck zugewiesen hat, so ist es eine Versündigung gegen die Natur, auch nur einen

Teil hiervon rauben zu wollen; die Geschädigteu damit zu trösten, UaTs solcher Raub in

Gunsten einer spStern Altersstufe gescliehe, i>it eitel Ansehung, da ein Ersatz für das

Verlorene nteutaU eintritt, man inüfste denn die Kinderzeit zum zweitenmale leb.n k^mneu.

Und was zwingt uns überhaupt dazu, etwas zu üpferu? Bei der wiiisen«cbaftlichen Tliätig-

keit des Mannes wird die Laxt der Arbeit vollstSndig aufgewogen durch die Befriedigung,

welche dieselbe gewährt; warum nicht ebenso bei der Tkiitigkeit deg Knaben? Wenn der

Trieb, Keuutoisse uud Fertigkeiteti erwerben, Lob und Ane rkennung zu genieben, mich

der Jagend natOrlich ist, so gehört alles, was zur Vorbereitung auf ein späteres Alter

mit Vernunft geschehen kann, selbst •iohoii zum VergnUgen und zur Gliiekseligkeit des»

jenigen Aller*, la \\»lcliem die.se Vorbereitung geschieht. 'Kennt man nur erst', «agt

Basetliiw, 'die wahre Xatur des Menschen und ein ttniünftiges Erziehuugswescu, su ver-

liert die Jugend um des männlichen Alters willen nicht mehr Vergni^n, als sie durch

Vorbereitung zu demselben gewinnt

'

.Man wird nicht erwarten, dafs in dem riniiiutlirojiiu, wo da» vernüultige Er-

7.iehungswe!>en ent gesucht werden sdllte, jenes ideale Yerhfiltnis bereits errsieht worden

ist. ^ Wir tinden sogar, rlafs die Praxis nngebflhrlicb weit hinter der Theorie zurückblieb.

Dennoch ist das, wa» dort gesdiah, in mehrfacher Hinsicht beachtenswert, uud einige:«, wie

z. E der AnselunningtDutennehty hat «ich sogar dauernde Geltung m erringen gewuTst.

Dafs der Unterricht der früheren Juhre, der die Spiele der Kindheit ablösen soll,

selbst dem Spiele noch sehr nahe »tajid, ist uacli dem Vorausgeschickten begreiflich. Vor

dem zwüllfteu Jahre — und dieses ist «in Grundsatz, dessen Wahrheit sieb immer anls

uene bestätigt — sollte den Zöglin^reu mich keine emsthsflere Arl>Htt fdr die Schul« ZU-

1) Woaa ei wahr i«t, dafs eioe WahnToistellung v» m geflUirUtber »ich erwwwt, je an>

sprecheader ibr Käme klini^t, gelltet jedenfiiO« dar Ittgr'dl der allgeiDCiiien BüdDtqp st, den sehlimm*

itvn Plauen der Gegenwart. Dab alle G<>v>it<let<>n im fiesen, Schreibea und Rechnen gleich tfiebtig

sind, hut man nie erreicht nnil anch nie lioaiis (»niLht; «a» aber in diMsn lelehtem und ttnentbehrtiehen

Dingeii iinmvf?licli ins, li 1^ virluujft man hei ilen •tchvrcrerfn »ml für vi<"le t> Ulk; ut1n»hrlii-hen.

2 Man kaun biiiMHirivf nicht vorwprte«, dai» er in dit'*<.'r R'ziehimg übertnebtrne VtrspretLunken

geoaclit hubt>: vr verwahrt lich rlülmchr gegen alle au weit ^'ciicihUmi Kmrartiitige». Wenn auoli alle

ven Uun gestellten Bedinguagea eifiÜU wflnten — vas bekMintlich nicbt gescfaeheu ist — so macht er

sich tiatidsiii noch weht anbeisehig. etwas Bestbnmtss oder^ etwas idsolisch VcUkeuuMBes sa letstsn.

Er verspricht weiter nivht«, nl» dafs Versncbe and inuer neue Tersucbe snr Abacliaffking der allgemsia

mgastandenen Mängel luige^tellt werden luilUcn, da die Lehrer an den hestahsadea Schulen, weQ ihnen

die Hilndv nun •'intaul gtliiindvn «•.im, mit iiU .hrer Kin:>Lc1it . ndt Sll Ihrer OslelmaBlfceit «ud ihrCB

be«ten Eifer lüeuiaU d)««eu MUa^jel« wüideu übbeUea kiiauun.
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gpmufei «erden. Olwrliau|>t verspriclit Bsaedow, d»r bisweilen das Wlln«eliensw«tte mii

dem Em-ichhai f-n vhpw «m lis<>lt, dafs iillr s nufi^j;'' Kr-.ini lifuisvM-rk der Historie, Geoj^raphie,

tirammalik, dar Recheakuuit a. s. w. in Spiele verwauJelt werden «olle, hin die so er-

worbene Fertigkeit den Lernenden insUmd «eben würde, rieb' nnf eine ndnultehere Art

bei anwachseiideui Alt«>r 7.11 v»>rvollkotiininfin.') Da» unti üi^liclu' Mitf'-l, mnli>i liges Lernen •

in frohea Spiel zu verwandeln, glaubte man, wie leidit 2u crrateu, im Att8«liauuogduot«f

richte zu bcritxen. Kupferiitiebe, Ölbilder und STodelle apielten denmacb eiiie grofae Rolle;

aiiin Zwocko des geopraphischeii Unterrichts waren soj^ur im (iarteii de'^ Pliilantliropins

xwei ani^ehnlicke Berge aafgescbüttet, welche, von je äöO weifseii ätangen umgeben, die

beiden Halbktigeln der Erde Torstellten. Naeb gleichen GnindaBtzen Terfubr man im mathe-

tuatischen und naturwissensrhaftliclieii Uuterrichte und so überall, wo nur irgend niiging.

Baaedow empfahl auch die Anlegung eines Ednkationawarenhandela, damit die Anschaffung

eine« zweckutäfsig eingerichteten Vorrats ron Lehrmitteln erleichtert wQrde. Sein Vor'

schlag wurde nicht beherzigt, nur bekritt* lf, und erst eine spätere Zeit ist diesem Verlangen

nadigekommen — ob immer in der recbt«u Weise, braucht hier nicht erörtert werden.

Die Ilau]>ti)ache aber, der Prüfstein für den Wert der Methode, war ihre Anwend-

barkeit auf die Sprachen, .«pcciell auf das Latein. Hierüber äur-i tt sich Uaitedow folgfB*

dermafsen; 'Die wesentlichen Vor/.tlge, die das In^ititut hat und ri wfrbiMi wird, können es

nicht erhalten. Aber Lateiu, Latoin, wenn man erst seheu wml, dafH das Ende unsere'

sehr gebahnten und Iniram Wegea anch zur Uichtigkeit und Zierlichkeit dieser ^^praclle

hinführt, das allein kann uns sichern. 0 wohl dir, du lieb« jonge JSacbweUt Du leruat

Latein, Latein, ohne Rute und Stoik!'

Die Methode, welche hier zur Anwendung gebncbt wunle, hat in der That viel

Verlockende*. Der Lehrer redet mit den Kindern vom vornherein in der fremden Sprache,

indem er iltreu Augeu alle die tiegeustüude und Uandluugeu vorfahrt, von deueu geredet

wird; er l&Tat tie naehtpredNn, et IMht «ie in deiaelben natnrwflch«igen und apfelauden

Weise Latein lernen, wie dns Kiiul seine Miitter»|iracli(' ierrit Ist nri'' (lir-i> AWisi- Knrtig-

keit im Uebrauch erlangt, ist zugleich die Zeit eiugetreten, wo dem schon reiferen Schüler

eine grSfoere gvistige Anstmigaflg zngwnntet weiden kann, so wird dann auch üBr da«

gramniati.sche \ ' istriiKh:iH „' sorgt. Dies alles scheint so einbuchtend und beiiallswnrdig,

dal« die eilrigste Zustimmung nicht ausbleiben konnte, wie «ich denn auch noch üt>ckb

in seinen Vorlesungen Aber Enqrklopidie der Philologie in gleichem Sinne aussprach.

Indessen fehlte es auch an Bedenklichkeiten und F.Ijiwi i: hingen nicht; inun warf Basedow

vor, er wolle Pulen und Un^rn nach Deutuchlaud vcrptlanzen. Dieser iSpott machte auf

ihn wenig Eindruck; wenn er mit Plaudern anüng und nachher sidi znr Gnmupstik
wendete, so war dies in seinen .Augen TernUnItiger, als wenn andere erst zehn Jahre lang

Grammatik trieben und mit dem Plaudern aufkört«n.

4 Doch Aber Wert und Dnwert der Ifetbode mubte seUieTalich der Erfolg eui-

scheiden. Di' ser schien anfangt« Torliandflo au sein, ja sogar in wunderbarem Idafse ror>

I i mtin f>)>n^i'ni> bülil xu lU-r Kitisiclit kttiii, «las l.eliren und Lenu-ii Oilrfe iloch nldlt SU

»pielend betrieben werden, zei^ ein BetcUuf» Ton >. Januar 1778: '£> aoU, aU ein Problem, vnr Ontem
TOB uns nriflirh iratemieM weiden, ob e« ratiam »ei, uaasm Kiadsm «euigar and sfannt«« Lahr-

<>tiind4'ii zu gi'Vipn und si(> ir.ehr diin-b l'riTiktar)>pit zu eigner Anstrsngaiig lu gewShoen, viid ob itt Be-

jiUiuuif »falle die* auf 0»t«ra b«i ui» »vhoa inöj^Iicli »ei*.
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handeo. Basedows Tochter Emilie, an der Wolcke die iieue Methode erprobte, sprach mit

neun Jdmn, ynm der Bericht vMA dbertniM, wAm fcrt% Latein; die wete Ub»tlkbe
PrflfunK''! im Philanthropin selbst» wo aiirh (Up klrinprpti f*clinl«>r schon latefadeoh etami-

niert' wurden, setzte die Zuhörer in Erstaunen und erfüllte die Lehrer mit der frobeo Zn-

venickt, deb ei» »uf den liehtigeii Weg» eich befünden. Dieeer lebimften Freude, dieeen

Sti)l/(. uIkt <1;is nnlpistete entsprang dann jene unbedachte Äufserung: 'Was können wir

nun einmal dafür, dafs selbst unsere jüngeru £leven schon lateinisch sprecheaP Auch ein

Beeehlafs rom 6. November 17T8 atmet nodi dae nleiebe SiegeBbewDfvteain. Be beifet

du im Prui.)kolll)iiclic: 'Aili' IVdaiiterieen der firaiinuatik sc»l!fn tTrsainiiiidt und auf deni

Theater vorgestellt werden. Herr Steinacker will dabei den Orbil vurstelleu.' Dieser

Obermnt kennte aber nur eolange akih behaupten, bie die erete Bchfllergnienitioii nach

der obersten Latr-inkla^se gelangt war und nun da-; (tesamtre:§ultat sich Uberblicken liefs.

b«i dem ersteu Examen, ttber w«lchee ein geiuuerer Bericht vorliegt, wird der Elementar-

klaeae twar Tobabelkenntnie augeetanden, aber al» ein bedenklicher Umtiand wird ber>

vorgehoben, dafs die Antworten 6tets im Nominativ des Substantivs erfolgten, auch wo die

Frage einen andern Kasus erfordert bitte« und dab ebenso bei den Zeitwörtern kein«

Rfiekiiebt aof Tenpne und Komnie ^enoBinen wurde. Vom Hodoi tat nieht die Rede:

er scheint gar nicht in Betfadlft gekommen zu sein,') Weit ungünstiger noch ist das

Urteil Ober die zweite Kki^oe. wo ein Stück aus ('amiH?» liber de moribus gelesen und

Ubersetzt wurde; beides ging ^chr unvollkomni<»n, langsam und unteilnehmend. Die Ur^

Sachen glaubt der BerichterHtatter iu dem geringen IntercHüc dt>r Zöglinge fOr die latei-

nische Sprache zu finden, in ihrem Ekel vor dem Lesebuche, in der Metbode ond in noch

andern Umständen, Ober die er sich nicht weiter ausspricht. Etwas anerkennender klingt

/.war, was Ober die er^te Lateiiiklussi' gesagt wird; aber wenn man berncksichtigt, dajj

hier das Gesamtresultat des Uuti rriclits zu Tage trat, so erscheint auch diewjs Urteil als

eine Verurteilung. Das übtrsitzeu aus Ciceroä Schrifl 'de seuectute', die in der Klasse

vorher gelesen war, geht zwar befriedigend, auch wird von «nigen Schitlern die bekannte

Ge-i hitht* vom Sklavfn Androclus ziemlich richtijr cr^Hlilt: was •,i]>er das Übersetzen au«

dem Ücut^hen ins Lateinische betrifft, so bemerkt der Berichterstatter, dafs die Schüler

wohl Vokabeln wOfeten, ca aber nicht enttndea, dieeelbea eyataktiach an Teririndan, und

daf« sie tVrner auch in der Schreibung der Vokabeln unsit lit r 'pii n. S'o Illx i ^f tzt ein

Schüler 'reine Luft' mit aer puera. Dies also ist die Richtigkeit und Zierlichkeit des

Latein, die Basedow in Anaeiebt geetellt hatte. Merkwürdig ist, daft aelbet das eiurige

I.iil>. die gerühmte Voka1>flk('imtti!-i, sidi spritcrliin noch in Tadel verwandelt. So wird bei

einem Examen des Jahres 1701 iubetrett der zweiten Lateiuklasse bemerkt: 'Die Klasse

bat noeh zu wenig WSrterrorra^ der gar groGwn Dnwiasenheit in der Grannatik nicht

t) Fflx dia R«— war snftii^ gnba VozUebe voTbanden. Beim T. Deieaiber im Bndet

üeh bemsHit: 'Ks ist eiamtttig der ToiteUig des Herrn lUi^ge gebilligt woidan, dalb eile Vieiteyabr

ein Examen angestellt werden soll in Gegenwart de« durcbluuvhtigston FOntaB, wna Sr dabei seia will,

und der xäDitlicbon Lehrer, auch Fremder, wenn welche da «ind*.

2i Hin,Hn/fiiint Willi 1- rui^r, liiil'.s liif Si ii'lii'r -ilIi .»fl durch Uatoii tu ln-itru .-tuchten, wenn sie

die Frag« de* Lehrer« nicht varstanden batton. t^o wird dem Professor Feder, der über die in Flüu«a

beludliobeB Fliehe examiniert hatte und nun Trug: l'bi sunt praotorea piicc»? tou dem Sclifller ud-

psosas gasatvertst, «eil diessr sieh «inbildete, der Labrar tnjgp aeoh nach oiebmcn FUehaitaa.
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zu gcdeok^Q.* Beim lebttcu Bmnen endlich, da» am 9?. April 1793 atettAuMl, heibt «•

sogar von (l«r errto) KIbüwp, trdche — was auch chttriiktcnsdHlt int — jetzt den Justin

li«at, «8 felile ihr an copia verborum. Bei <ler zweiten Klaase hingegen lautet ea kumreg: 'Sie

«inen noch wenig', und mit ilicscni trübseligen Bekenntnis scbliefst das Protokollhuch.*)

Ein solcher Ausgang kann nicht WunUi>r nehmen. Die Voraussetzung tur diese

Art von Anscliauungsuuterricht hätte doch nein niÜHaen, dafi« man die Schüler auch wirk-

lich in das altrömiscbc Leben hineinverset/te; was sich aber im Ciartcu des Philanthropins

und in dem kleinen Deswu d«n Augen bot, war eben nicht das, wovon die römischen

Schriitsti !!( 1 reden So konnte der .Schein genügender Vokabelkenntnis auch nur solange

aicli beimupten, ak man den lateinischen Robinson und ähnliche BUcher las, während der

UfeDgel an Vokabeln aofort hervortrat, als man sich mehr den klassischen Autoren za-

weudete. Eine Stimme aui dem l'hilanthropin selbst belehrt uns w ie nian dort flVv r

vielgerQhmte Methode schliefslicli urteilen lernte. 'Ea i-st verkehrt', iieiist es bei 8pazier,

'wenn die kleiuiten Kinder Mint oaA eoiiden Ober Oegeustinde de« gemeinen Lebens tu

einer numiuhr tiAi n Sjumlic ^[.riMlicn l->nipn «sollen, wovon sie fast nV>prall, in Deutsch-

land wenigstens, keinen Gebrauch machen ki>nnen, und wovon sie in klatüsischeu Autoren

wenig oder gu niehte wtHaiea. Wae hilft ea, wenn ao viel Zeit anf eine lateiuiaehe Spielerct

gewendet wird, die wirklich fflr Frenitlr mehr tiiii>.ehfnil aK für Kinder nö(/,!iih i^tV*

Auf die übrigen Uuterriclit«lucber näher einzugelien, können wir uns ersparen,

da di« Leiatmigeu, wie at» den ProtokoDhueh« an erteheo, aieb nicht weaentlich von dem
unters ( hl edc!) , wa> tuim suu>{ auf 'iMuiia-ioii /u fi ri itluni jiflegt. Was hingegen das

Griechische betritt^, so wird es im Protokollbuche gar nicht erwähnt, ^iacb Basedows

Meinung gehlMe es flberbanpt ekbt au den gemeinschaftlidien Schulahidien, sqndeni ati

den Standesst iili HM einiger — nicht etwa aller — Studierenden, Kri l sollte erst nach dem

fllnfeehnten Jahre begonnen werden. Dabin ist es aber wohl nicht ott gekommen; die

vornehne Jugend, wie sie aof dem Philanthropin sich sosammenfand, pflegt eben meht

Philologie /u studieren.

Wenn nnn auf dem Gebiete der wissenschaftlicheu Erziehnng, wie wir gesehen,

das Phflanthropin zwar manche Anregung gegeben, seibat aber nichts Hervorragendes

geleistet hat, so verdient dagegen die Sorge um das leibliche Wohl der Jagend unbe-

dingtes Lob. Alles^ was jetzt noch auf deutschen Schulen in dieser Beziehaug geschieh^

ist ja ixoA den Torgang des Philauthtopins erst hervorgernlen worden; aber wfthrend

jetzt die Rfickaicht auf die Gesundheit der Schüler fast allein mafsgebcnd ist, fafste

Basedow sein« AiUgabe in weiterem und höheren Sinne. Indem er (Ür die Gesundheit

I) D«r Mifaerfolg des rbilaotbropüiB in dieser Sache hat zur Folge gehabt, dar« die »treti);

grammatiMhe Methode nicht hlof« ül>erall die Herr!><'liMtl «riedcrerlaogt*.-, «oiidcni dofa sich ihre Strittige

auth iiCM;h tiutw.ihrend ge»t«igi>rt hot Wir ^ ii i iu Ii r fhat abertuaU in l ii. Kttrem hiaeingeruten.

Vor Uute und Stock braucht eich der SchQler freilich nicht mehr zu fOrchttiD, doeto mehr aber vor den

kdnitlich hervorge»ucbteD Schwierigkeiten, vor jenen Pulftangeln und Selb«t«chn««eu, von denen jeder

Säte der modernen Obongabflcfaer strotat. Wenn ein Galeluler wie BOckh «rkllite, Latein •ohicibe er

nii^t Bieiir, w«Q er nach den Anfordenagea der denssligen Kritik atebt gaaug darsn vsialehe, ood
-wenn in der That dir T. :i*iiiit&t eines Bfiokh, sines Herniann mancherlei entbUt, was ven der jetzigen

Sohulpraxi» als Fehki g>.T(i;;t wird; wenn wir flberdio» «ehen, daf« betm lateinischen Stil nur die An-

forderungen »teigen, die Leistungen binKt;.'r<n ..i:rii> k^'ehen : ie wsfden wir aUgCamch Sagskeu mBlSSa.

dab andi die jetaige Methode nicht die absolut ricbtijje ist.
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und die normale Ausbildung des Körper« 8o^4nig, wollte er die Jugend zugleich dn-

hin bringen, daft sie aaf eine un^huldige, angenehme und für ihr kOnftigea Leben wahr-

haft nützHche Werse zn existieren lernte. Es handelte sich also nicht blors um das Turnen;

neben diesem und lim i'ijungen im Tanzen, Volligieren, Fechten, Reiten — tUr letzteres

waren die förstlicht ri Ptt rde zur Vertilgung gestellt — und neben allerhand militüri^chen

Exercitien wurden auch mechanische Beschäftigungen getrieben 'j, als Drechseln, Tischlern,

Lackieren, Buchbinderarbeit und Gartenarbeit'); ferner finil»n wir xahlreicbe Spiele^, von

den u'''Wf'>luilu'hNi Kindfrsiiielini an bis /.u i>]iysil;iilisi)ii'ti Experimenten und Übungen im
Dtthiüritrtij, welche Neuendort leitete. Dazu kamen öttere Fufswanderungen, ja, Basedow

berichtet sogar, das Philantluropin withna des Jahies zwei Monate auf dem Feld« unter

Zelten. 'Nach plul.iritbropischen Rep."-!!!', lit^ifst ea, 'muf« ilio .Iii^'on.l iiiflit /'i sehr und

nicht zu lauge verwahrt bleiben vor Frost und Hitx«, vor Wind und Nüsse, vor Finsternis

nnd BUttankeity vor einig«? Damr d«e Hangen und Dantes, vor kBrpertieber EraHdang
uiitl vnr dem ^Vachen in der j^thlafzfit , vi>r der Beschwerlichkeit eines ungewöhnlichen

Lagers und Aufenthaltes, vor Schaden und Widerwärtigkeiten, denn alles dieses fällt im
Leben vor, nnd noeh bKufiger als Bormer nnd Shurm'*).

i) AI« Be»ch3lflifniiiK^n der PhiUinlhropiston, welche in den Freiatunden unter .lufnicht uttd

fialsOlfnag der Lehrer vorgenommen wurden, führt das Protokallbiicb folgende an: 1) Bcliavbspiel,

t) Damenspiel, S) Mühli-nspiel, 4) Tocodilla, t} Domino, ft) Singspiel, 7) Kegelspi«! auf einem Tische,

8) Konsertapiel, 9) Apotlickcrtpiol, 10) Die Reise nadi Jenualesi, 11} SpriehwSrterspiel, 19) FortiiiMUipiel,

18) Ähnlichkeitaapiel, 14) Rn, f^j i. l, Iii /Ii iti;i!g«leBen, 16) Blaserohrschiefscn, 17) Bliu.lelculj, rf. ir" ii

ordnen und Rivhtergfub!, l'.n N^i'tLl^-,;. 1 .-n
, 20) GcoKraphieapicl , 81) Frftjfeapiel , 2ii FiukLaiKlstbult,

23) Pantoffelauch» II iin Kn i-c sitzt nd, 24) ein (Jeblendeter ««< I i ciiH ii nndem Geblendeten, der einen

Laut gifihi mit einer l'i'ciie. 25 ) Kartenkünate, 26) Experimente aas der I'b.Teik, 27) Das Erfragen einer

Sacli', die der njidere heimlich BBfessigrt, 28i I>echiffrieren, 29) Pupparbeit und Lackloreu, 80) Feder-

ball, 81) Ballon, »i) liwidkarten maamwnlegea und vefgUieban, W) Di« veilaideite Stelle einer Sache

oBter vielsB, die auf dem Tiaebe abd, ta bemsrlMn, oder nrädw skgeaoiiunett nad angeseilt sind,

34) Übung des ÄugenmarDe«, »6) Das Definilion>i*|-iel, »ti) Da« NoUeBspiel, S1) Solitair- oder Oiäkn-
üpiot, 38) Kommandierspiel, 40; par impar, 41) Lotterie, 42) Ta«chentpialoieien.

j n .ii it .Ii. 'MtrUoarbeit aneh itaren Lohn ftod, wann die nmliAAnaie ualor gewisse Parliseu

Sclii"^!.jr 1111(1 l^i'liriT v.irtfilt.

:] /ii .1.11 Er1i< 'iungaitanilen kann man vt auch rechnen, dafa noch Beachliif» vom 19. Oktober

1777 deu grörtem lIulauthr^pistOB eiae Zeitoagsitoode gehaftea wurde (SoBnabeads von t—4), wo sie

tan einsni LtliieT Aber die iiitoemaiilsien Zeitsnigmsaa snteirieMet worden.

4) DaTi diese spattaniaehe Bnielmng nicht allea gatsl, seigt iiachfol|ettdsr Brier, den lAn ab'

gegangener ^chreiblehrer de« Philanthropin« «n den Vat«r einet Zögling« richtetet 'loh Iiafae bei den
Unterricht im ö<.'breib«u recht vi. 1 nu^pi Btdii.l. ii uii.! )i i' Ii i ft. rs meine gründlichen Beschwerden

angebracht, so hat man doch weutg diu-Mii geacUlei. iui VV tntüi koujuien mir die Kinder gaiu erfroren

nnd oft, nachdem sie sich brav geschneeballt haben, in einem Auditurio zusammen, welches Schlacht

geheiat nnd oft Tsraftamt wird, and wo, «eil das OeUUide baofkllig ist, alle Winde durcbhlaaea. Uebe
kk die msitilgUdwi MOOehar ra, so ntAm soküM die Klailer wieder lo«, nachdem meme aimiden

Torfaet ^nd, und wie oA habe ich nhU im Winter Th4lin und fenatcr oft'«n gelbadea. Oss gsscUSht

im Winter. Im Soanner kommen sie mir wieder ganc edianffiert, einige ganz nafs wie ans dem Wasser
^.'.z.-.>;(;n, worunter Zimmtiiruij.i; uii.i .Ii.. Mant.'ufic-'is »turke maitres l'ieM!» rührt v.;iii il.:-!i |jy m ti a -tischen

hii!i»U>ji lier, wo sie sieb Lisi ituittr AtLn.'ia Uultn und apringe» mössen. Herr iJatod iiiltit me «och mit

ausgespannten Armen Gewichte tragen, soviel als nur die ICinder trugen kOnnon, und hierbei greifen sie

ich mehr an als in der Sehreibeilande. Die meisten Kinder haben abo nicht nur vom Frost dicke,

eeodam awdi sittciBde Ittads. Kwi, ich Ua S Jahr« im Institat gewesen ead leb habe di« AsaierlnnB
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Dit Erfolge 'wicher Er;>;iel)ang siiul es mm am-h voriiehtiilicli, auf welcho die

Lobreiliier des Philantliropins sich borufen. 'besiLl^ien die Philauthropisten', heifst es bei

Spaxi^T, 'aucli einen mindereu Vorrat von gelehrton Keuntuissen, als man, meistens sehr

UBbilli^% von ihnen verlangt: int fä detm nichts, dafM 8ie, statt zu kränkeln, wie wohl bM
tausend Kiudem in otfeiitlichen Schulen der Fall ist, Htark, uervigt sind, und in der voIlstHi

BiQtc einer fast uuersciiQtterlichen (iesundheit stehen? Nichts, dafs aus anfangs vielleicht

elenden, «chwächliehen Kiudem mit der Zeit nervenstarke JOnglinge werden? Niohta,

dnTs fiif vor
J>!1^

.sinrli-'r tuitl iiuinilischer Verwahrlosoog aller Art aicber aind, WOTOD MOet

die Folgen wohl aul Lebenszeit sich erstrecken ?**)

Wir «ollen kefne Perallele anstellen swieeiieD den jngendfrischen Philanthropiaten

lind jctier blasierten modemeu .Tnpend, A\f nur in der Wirtshausluft sich wohl fühlen

kanp, weil nie troU uUe» Lernens nicht gelernt hat, auf eine uiiacltuldige, angeuebiue und

Ihr Uir kUaftigee Leben wabrliaft nlÜBlielie Wein i» «tUtieveo. DaJ** eine Beeieimag hier

notwendig ist' und iliif- sie von der Schule, nicht vmn TTuusp n;i!'7;nc(.>Virn hni , wird viel-

fach tuierkanntf und dafs dicae Erkenntnis auch nicht ohne Folgen geblieben ist, zeigt

die Binftthraug der Tunwpiele ««wie der luer mid d» gmuidite Veraueb, «ach den meefan*

nischen Beschäftigungfn Eindrang in die Jugender/.iehung zu vi^rsclmflfpn. Reides aber be-

weitt, daf» man den philantbropiachen tirundai«ts«u aich wieder zu nähern beginnt

Wae im bieherigen unter dem GeaichtepaBkte der phyriedien Emehung angeführt

wurde, greift vielfach schon in (l;is (lelii.'t öi-r niornlist hcn liiuiilier, wir ja u'u-ht anders

•ein eollte und konnte. Aufserdem aber waren für diese letztere, als den wichtigsten

Teil der Ertiebtmg, im Philanthropin noch miocberlei andere Yeninetsltungcu gelrofliBD.

Basedow spricht von drei Wegen, die zur Tugend ftlhrcn: erstens die Erweckung tugend-

hafter £mptlndungen, sweitena die Beli^on, dritten« der Beifall guter Mensehen*).

genaelit» daft die «tilleB fblfianea Sfaider, die dahin koaiicn, je ll^er je tchüauer wetdm'. Zui
TenitSiidnfii Bri«fea kann 4er ümflUad dienen, daTs d«r Sdir«ili«r, offenbar ein Fkanaoee, in Beriln

F>-lli-it ' in Iti^iitut errieliteii will nnd nun uro '/.HgUnge '.vir1 r 1>.i- li.iufikiliffc Hanl, ?on dem er redet»

iht >Ltii Kcltüiie Palai» de« Pürsten Diptrirh; danach beurtt ili* ttiüii diut ährige.

1^ Bodp brrifhU't in einem Briefe an Hanedow vom Jahre 177C folfrende Äufaerung Wielands;

'Wenn aucb die Kind«r bei Ihnen in fttni Jahren nur oviel lernten als aof ontentlicheo Schulen in «ittr,

«0 w&re der Gewinnat dennoch uneadlidi groiki da bei Dumb die Kinder ihren Zveeke ganira Tcegnttgt,

in den Sehnlea mit Angit leben*.

t) Bi verttdit eieh von lelliBt, dar« atieh die flMJcben MitM der DiseipliB rar itaweadnng

komon. so weit »ie nämlich vora philanfl r >in-ic.)it ti St.ui'liiuükt-' iim -ii h r.' btfertijfen liefsen 'Ohne det

Oehor»amii Pflicht', sa^ Basedow, 'kauu ktiui Kiinl iiv.'i kt in Jiintjhng lu Frcihi-it leben. Aber in der

TemClnflijfun Krzichunf; bedarf man nicht dan Zokiili l .i.'-ir'ii n\ l)efehlen und xii rcrbiften, wa» von

Kltem und i^liulmeiat<>rn pflegt befohlen nnd verboten zu werden. Seltenem Befohlen wird auch leichter

gehorcht. Also bebnlt die Eindbeit und Jagend zehnmal aoviel Freiheit, ala ihr eonat eingeriiamt wird'.

— DU Straftn naa, welche aof dem fhüaathN|iiin aw Aawcodaag kamen, waren nach dem Fkntokidl»

koch folgende: 1) Für ZaipKtkoiDmea nM andere mutdennuea in der Klaaeai Herabaetanag nm eine

oder mchrure Stellen; .Stehen in der Klause; Stehen vor der Thtlr; Abzug eine» oder mehrerer Billet«:

S; Kflr Unordnung bei TiBcher Abzog einea Cierichtes; Abzug des Hauptgerichtes; blofae« BuKerbvot;

F:i-i..'h I i i 1 itflic; dosiMsUi'' ruji'st Ali.v.jj viii'/B M..i,.T woii'r <.;L--lrht«; .\b80ijiii r'iriL' V' ii l'ssche w&hreud
einer oder mehrerer MahliK^iteu; it> Für i'ragiieit b«i der Arbeit: dienelbeu Siraien wie bei Xr. 'J,

aufsenlem Entziehung cinci oder mehrerer Uillet«, ein oder mehrere üchwnrze flillete; Kntziehung eine»

Yetgadgens; e) ("Ar Widerepenatigksit, jftnlnrei, StOnaag der Ordaiug and de« VergnSgens: unmittel-

Wa Sntiamuag ana dar OeseDaehaft; ein oder mdiinn aehwaiae BOlele; Ealfiehttii|| ainei Taiigatganat
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Wm den enten Pnnki «alangt, m verwarf Buedow — aber nar in der Theorn

•— (las iHiliche Moralisieren, weil es langweile, ohne zu Ijessern; c:« ktir/e« Urteil, Lob

oder Tadel mit einem Worte, einem i^licke geüuüiert, übe auf die Jugend den meisten

EiolliiJ»; in der Praxi« IdngBgai lid« er eeinar Nei|[iiiig so woctreielieii, nicht immtt ga>

dnnkpnreichpn Erfjfi"';!»?! ^rf-rn dip Zrivt^l h }'-'-!' m-i In einem Protokoll vom l^i. No-

vember 1777 findet sich bogar folgendes bemerkt: 'i'roteäsor ßaaedow hat sich eutschlossen,

den grOAem Pbilmthropwten «IIa Monttg« on 8—3 tnm fxvKaetjwbe Stund« tu kalten,

um ihren luoriilisclicn Zu-^tand /u VHrSif.'^si'ni' '\ Ol; iVit-si' Eii)rirlitiing sich bewährt hat,

wird nicht berichtet Wir möchten annehmen, dali$ auch hier, zumal nachmittags von

S-^, dieselbe emacfalSfeinde Wirkang sieh eingestellt haben wird, dk nach Baaedow«

tigfter Mciiiiin^' .ilk-n Muruljircili^'tt'ii iUiliiiftct.

Der zneite Weg zur Tugend sollte die Religion') sein. Ihr widmete Basedow
ganz beaoadm Sorgfalt, wie er denn aneh rar Beaoldong dea Lttturgen, der die Sdinl-

andacfaten zu leiteu hatte, aus eignen Mitteln jrdirlich 3tK) Tholer beisteuerte. Trotzdem

ist gerade »eine ätellung zur Keligion fUr manchen Anlafs gewesen, »ein ganze» Werk
ta Terurteilen. Nteht als ob Basedow in jener Zeit, wo er au PUlanthropin thäti^ war,

noch dem Rationalismus seiner früheren Jahre gehuldigt hiitte; er neigte sogar zur reli-

giöMu Schwärmerei, sodafs seine Freunde gelegentlich an ihm irre wurden: aber er wollte

doch der CMstliehkeit nicht« waiter Oherlasaen als den streng konfessionellen Unterricht;

Mie uutärlich« Religion aber', sagt or, 'und die Sittenlehre sind der vorzflglichste Teil

der Philosophie, und hierfür sorgen wir selbst*. Und zwar geschah dies in zwei stufen.

Anf der m<t*-H wurde eine Unterweixnng in der natürlichen Keligion gegeben, etwa wie

»ie Nathan seiner Recha erteilt, die von Gott nicht mehr noch weniger erfährt, als waa

der Vernunft genügt. Die zweite Stufe brachte dann die christliche Religion, d. h. das-

jenige, was allen christlichen Konfessionen gemeinsam ist. Wer non diesen gemeinsaiueu

Besitz für geringer achtet« als die l'nterscheidungslehren, der konjite nattbüch mit Basedow«

Vorgehen nicht zufrieden isein. So lesen wir denn auch von einem ZornesnuKbruclin, der

sich im konfessionellen Unterricht« über zwei Philanthropisten ergofs, wtii ilic uruien

Jun^t-u {gemeint hatten, selbitt ein Jude könne unter Umständen selig werden. Auf diese

Ili-ttTuiluxie hatte iut fi-ivtlirli.- .-i-wiili-i t , im Initllnt sri lauter irrige Lehre; Basedow

und seine BUcher würden, hätte man sie nur an manchen Orten, verbrannt werden; er,

der Geistliche, habe es den heiden Sehfllem sdioo Isage angenmkt, dab ai« lutbenach«

ö) i'iir i-iii iiust;.,ieicl»ii».'l iRkleiiitias iletrn»ien und im «ehr strutlmie Vergehunj^-n: EiiUiubung der phij.

anthrc>)iii'tip< Iii !i Uniform anf kürzere oder läiifrore 'iriU Auraerdem gelten noch die GmndsAtse! WV
schlagt, wird wieder geBcblageoi wer Sebalden anrichtet, mala ihn von aadiMni Qeld« erMUan.

1) 'SoBBtags Tather', bailtt es inftotokoUbnehSi 'gebca ihm die BlitBlieder der pidagogiadien

OeidMHft «bedt ArtUasf üunr BcaisflRiafm die Data la sataar TanteUnaft «ul er lelnaacht »l«.

dsaa alt weiter and ll«b»T«11er Taler «ein ftaattt AMdben, vn die BeiMnmf
n befördem'.

2} Cb«r ihre damiUij^ü Utihiuidiiiug aut deo Scbuien mgt. li»Mrdow : iHv ii^ligion, die tnfich-

tigst« nnter allen luoraliachcD Triebfinieni, wenn »i* da« wäre, was sie »ein sollte, ist aus einer An^^c-

Ivgenheit dea Uensent eine Folter d«« Oedächtuiases geworden'. Und doch wufüt« man damals noch

Sicht» von Esteapeialian in Religion. Extemporalien in Keligion r — Ein An»druck »o f>elt«am wie die

Sache »eDxt. Setit imu aber fOr ReligioB die BeligieMwiaieBadaiilt ao bertfttigt man damit Baaedem
fishanptmig, dab flr iBe Beligion die Thcalofie onteigeadMibeB wände.
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Köpfe hätten, und er werde deahalb ehMtenn an ihre Eltern schreiben, deren Adresse w
wnlil wisse. — Wenn also Raumer tadelnd bemerkt: 'Den engsten, nach Basedows An-

sicht engberzigsteu Begriff der cbristUcken Konfession giebt er der Geistlichkeit preis', so

«uaeu wir wedf^tten«, wie er su dieser Aaeiebt von kenfossioneUer ISngbsrai^nit ge*

langen konnte

Die bcbulandochtea, welche aus kürzeren Reden mit eingelegten Cborgesäugeu

bestand«», wurden «afluigs tod Basedow selbst, epSterfaiD tob Salanmiiii geleitet, der

specif'll als T.itiiri; nntTf^tfUt vcnr. Zf itgenosseii rnhniin Iii' riüo, ifh'rtiif J^implicität im

Äufserlichen der Liturgie sowie die nlbrend« Ötill« und Teiinebmung einer aufblttbeuden,

wohlensagenen, heitern SrnderrerBUBmlimg; eiuforwBite ksea wir aodi T<m Thrincn

iiniiirer l'Hlirung, die in manchem JUnglingsa-ifff s< liimmerten. Wir gestehen, dafs wir an

all diese schönen Diug« nicbt recht glauben. Micbt ah ob die Jugend keiner tiefem £u>
pllndniig ftbig wir»; aber diese Etnpflndnng, mag sie nun religiSser, patriotiacher oder

ästhetisch'T Art "^fTti r-ili r vuii welcher Art sie sonst will. sii> viTstei kt sii Ii ü-Okt schüchtern

oder verleugnet sich auch trotzig, als daCs sie fortwährend sich selbst bespiegeln möchte.

(Tnd in dieser Anffitesnng bestSrkt uns das treffliche ProtokoUbudi, denn da lantet es:

'Um «li ti Stör ingen in den n. u Ism uskIi .ii<4en vorzubeugen, ward für gut befunden, den

Hausknecht Appel an die Thür des Betsaalea zu stellen'. Es ist kein Zweifel, die drei-

&die Religion Basedows, so heizlieb gut eie auch g<emeint war, sie hatte dodi den bOsen

Fehler, dafs «ie durch ihr Übermafs ermüdete.

Und nun der dritte I^inkt, der Beifall guter Menadien. Dieser Beifall erscheint

fDr den Philenthropisten in der han<lgreiflidien Gestalt der sogenannten MeritentafelB.

Da eine dieser Tafeln sich noch erhalten bat und zur Anridlt aasgestellt iel^ SO wird eiM
kurze Erläuterung vielleicht nicht unwillkommen sein.

Die Lehrer des Philanthropins waren jederzeit mit euier Anzahl Billets versehen,

nm sie an diejenigen .Schüler zu verteilen, welche steh durch Fleifs, Aufmerksamkeit und

gesittetes Betr^en Lob verdienten. Alle Sonnabend wurde äenat gehalten, der sich aus

d«m Kurator Basedow, den sSmtlieben Plrofeseoren und Lehrern zusammensetzte, und zn

dem auch wohl eiBige Schiller hinzugezogen wurden, deren vorzQgltdien Fleifit und un-

tadelhafte Aufführung man durch solche Ehre belohnen wollte. Hier nun ward Verdienst

and Verschuldung jedes Zögling.s sorgfältig abgewogen; jeder Tadel — es werden auch

schwarze Billets erwähnt — machte «"in bdwndcs Billet ungültig. Erreichte ein Zögling

«lic Zanl V in l^illft«!, mo wurde ihm ein goldener Punkt zuerkannt, und dieser Punkt

wurde tag-i dara,ut, uath geendeter Gottesverohrung, öß'entlich bei seinem auf der Tafel

stehenden Namen einge.'ichlageii. Fünfzig goldene Punkte berechtigten la dem Orden des

Fleifses'i oder dem der Tugend, die beide aber nur bri feterlin^en Gelegenheiten ge-

tragen wurden.

1) DtT OrJon (IcB Fli'ifse» l>».'ntand in einem feluTfurboni-ii . mit «-'iiicr ntbicklichün Dfris« gv-

/irrten Krttul«?, wt-lelie* zwincheii den Ktiojit löchern auf der Brust befp-itigt wnirdi»; der 'jrdcii der Tiieeod

in vinvT »ühemen, mit Hchieklichen Sinubildem gezierten McduUle, und wur i m i iu' ui im il'^^ ii ltLuiil>

nm Hal»e getrauten — l'iu T>.'rdicn«tLicltea Handlunf^vn, d»ri;h welche gold.Mie i'uHkt«? erworbttu ««rden

küiuit<^u, wiirirn folgende: 1) AjigethanSB Uorecht ohnp Zum ucd Rucbhegierde erdulden und dem B«-

leidiger {E«iwillit; vei^geben; S) aus aigBem Antnebe and ohuu nacfahwig« Buhmiedjgkeit Dieiute at*

weisse, die mit sbi^sr Uflhs und AnftfAroug wrbuads« itads >) Mitichffllsr Tsm BOsen abhalten^
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Die Wirküug dieser Meritentafelu »chitdort Basiedow ab eine aiifserorutuththe.

'Seitdem wir diegelbm cfaigilBhrt', sagt er, '»eheri wir um fjenötigt, unsere 8chfller mehr
zurückzuhalten aU anzufponifii. Sjr l:..'>.tilrincii Lfhr.'r luii ISittcn uiii rutn-riclil und

sehen es für eine Wohillial au, weuu die i»ehii>tuudeji verdoppelt werden. ?>)e würden

TOD früh morgens bis Mittemacht Standen haben, wenn es nach ihrem WtmMibe ginge.

Auch ihr Verhalten auTser den LehrHlunden itit seitdem W nutadelhaft gewesen, dnfs noch
keine Gelegenheit zu Strafen Torgefallen ist'.

Diesem Jubelhyninus tritt nun das Protokollbneb mit sciocv kUhlen Pros» ent-

gegen Es li>»ifst dort beim 31. Juli llSü: 'Mit dri- .\i;t;fraTie der Billete soll man spar-

sam seiu und auf eine Stunde TorzUglichen Fleir^es nur etwa '/« Billet geben. Man hoüt

durch diew Knriditaag dtn Billct» in den Angen der ZOglinge wieder mehr Wert und

zur Benvdertnif.' des Fleifses neuen R« :/ z i ireben'. Und ein Bijachlufs votu 11. September

desselben Jahres fQgt hinzu: 'Man soll so kausbältert^cb vürfaluen, cisfs «in fleifsiger und

ordentiieher ZSgling wSehentUdi flherfampt nnr 12—16 Billete «rUUt» aleo monatlich einen

Punkt, so dafs er in vier J.iliriii ilm Ordi ii «Ln rKirse^ »rwerben kann. Wer in dimer

Zeit da» Ziel nicht erreicht, Terliert alle Ansprüche auf ein solehes Ehreuxetcbem'.

Ein andcM* lüttel, d«o moralisehoi Zustand der Z&glinge zu heben, die rngp-

nannten Tugendttbungeu'), bringt Basedow nur in Vorschlag, ohn • iL c!i '~ofort, weil er

die Vorurteile des Pabiikiua« fürchtete, Gebrauch Ton ihnen zu machen. Er empfiehlt

t. B., gelegentlieh anf 8 oder 14 Tage gänzliche Anarchie einzafilhren; Folge wlbde sein,

(Inf'; dir ScliiiiiT sicli liiiM narli fin-Mu durch Genetze eingeschränkten arbeitflameu Leben

zurück^hneu und die Lehrer bitten wUrden, wieder die vorige Herrschaft Uber sie auzu-

nehnan. Ehum Varaneh ra diewr Riehtang sdieiut man, wenngleich in besehränkter Weite,

wirklich gemacht zu haben. Unter dem 11». Oktober 1778 findet sich nämlich verzeichnet:

"Die Stunden von 1—2 and ö—8 sind Unfugstanden. Wir bekennen und gestehen, nament-

lich Trupp nnd Nenendorf, itSs in dieser Zeit riel geschehen wird, weldies nicht anf unsere

Kdpfe fÜlen kann und mufs*.

Fngk mm nan schlieralich, welche Resultate mit diesen zum Teil rcLht «vunder-

Bdieu Varanstakongwi cnieH wordan» so lantet di« Antwort flberrascbend gtinsitg. Von
allen, welche da« Philanthropin besucht*) haben, wird die littlidie Haltnag nnd das ganae

4) etwas Gutes anzeigen, daa ein aji<ierer getban hat; 5) «eine i;achen. KleidmigMtttcke, Btteher, Schreib-

materialien u. ». w. atets in Ordnung halten; 6) eine beatininte Zeitlang inuner fvlgsam oad tadelftei

1) ffiadier gaUtt auch die grSfaere Verainnlieliaag der Religion. liaukoiMt, ilnleisi, Mniik,

aUe uiuolraldigen lisnlichm Tergnügungen — »ogur die iulUäig«>n Vergnägungen de« OamoMn» tmd d«
Leibecbewegung durch anständigen Tanz — eoUten bei den Ootte«verehrutiv.'i^ti sii h Wnii/. nti h-i. n unil in

religiöse EmpfindimgeD de« l'oukeii uud der Liebe gegen den sich rerwandtin, vou wtlcliüm aUe guten

Gaben kommen. — l>iei<e Anticipation der Zokunft«o]>er i*t Projekt geblieben, wobl •cbon der Konten

wegen. Etwaa anderes aber iitl irirklich ine Werk gceetzt worden, n&mlich aine EinderMitong, in

wrlcticr die lobemswürdigen Handlungen guter Kinder en&hU wnrdm, mn Sie selbst dadofOh noch
einiger im Gatea sa nuwhtn tud andern loi Kachabwinng an reiasn.

S) Vaa veigleidie, wu galtman« tiber a^aen enteo Beeneb in Deatav berielitet! 'Obgleich

die Kürze meines Auffutbult» mir nicht gestattete, tief genng in die pbilantliiM|>i:<< Ik- Verfaiunng ein-

zudringen, 90 war doch dn« Betragen der ddHippn KIvt^ti mir Bürg«> fflr die Ricbügkiit der GrundsUtze,

(Iii- liiii'-ii 1
1 .^"'liriK ht . uii'l für •\i> Wirk-iiinkm lU-r .Mittel, ilm h wtlche »ie lur AuaObung geleitet

wurden. Ich sab de xnerst bei der GotteiTcrvbrung. Unschuld blickte jedem sna den Augen, auf ketttm
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Benehmen der Zi5glin^e gerahmt Namentlieb wird hervorgehoben, wie wif »llen Ge-

liebtem ein Ausdruck von Unschuld, Offenheit und Heiterkeit sich zeige, der zu jener

eigentOmlichen Bchulmieue, die man anderwärts finde, itn wolilthuendsten äegenaatae stehe.

Dos Protokollbuch befindet sieb damit nicht in Widerspruch, da et nur einen Fall tcu

Ung«>seizlichkeit meldet und heiui Juhre 1786 ausdnicklich beujerkt, dafo die h<'>chste Btnfe,

die zeitweilige Sntziehuiig der philanthropiechen Unifiorm, nacb nie mr Auweudiuig ge*

kommen sei und wohl auch niemals sidi notwendig erweiieo werde').

Wenn so (Sherraschende Erfolge erzielt wurden, mo wird man vielleicht zur Er-

klärung sncen. 'hh nicht nur BuseiUtw, dafs auch der Himmel die moralische Erziehung

nir die wichti^^te gehalten und devihalb — WM er bei der wissenHChaftlichen nicht that

— selbst ungeschickte UemUhuiigen mit reichem Segen gekrönt habe. Aber es darf auch

den Einrichtungen itcs Ptülantliropius nicht alles Verrlien<it abgesprochen werden'). Da«

naturgeniüfse Verhkltnu- zwischen geistiger und körperlicher Thütigkeit, die zweckniäfsige

.4usfnilung der Mofsestunden, üWrhaupt die Gewöhnung, jederzeit gern und auf eine nütz-

liche Art thütig zu «ein, hat gewifs in niiirali^c her Beziehung mehr geholfrii als alle

paränetischen Stunden und goldeueii i'uuktc. Dsü zweite ist der Emflui«, den Feroftnlich-

keiten wie Wo1ck4-, Campe, Sal/maim, Olivier, Kolt>e, Lenz, Matthissou, Keoendorf IL a.

ausflben mufsti'ii. T>a8 dritte endlich die Einwirkung des Fürsten selbst, eines der aas-

gezeichnetsten Männer des grofsen achtzehntcu Jahrhundert«. Wie er nich persüiilich viel'

fach um daa Philanthropin hekflnunerte, so lad er aueh die Philauthropisten nicht selten

zn strh und 7'
II.' >ii' ^"r Tafel. .So genchah >'~ I^. an dorn ersten .lahrestn^p T,\vh Er

Öffnung des Institutes. Die 'PbiUuthropisten »atiäen an der Tafel des Erbprinzen, ihre«

Mitaebfliers, die Anfivartimg besorgten die Famnlanten (d. b. im Lutitut evsot(ene arme

GejKltt'; u,(4JiOrhte ich eim-n Zug von NieilerlriU'hti»?k«t, Tikke, Neiil oiltT bönlitit id tultlixicen. Ihr

Gesang wur der Ausdruck der henilich»t»fu Ehrf\irtht gegeu die tJotthftit. Icli »pi-iste in ilirer Oe»«ll-

tchaft. Da hernK lit* iiicbt jene tot* Stilli-. dit- iniiu oft >M?i KimliTn l>omcrkt, di..- in Erzivhuugahäusem

sillge^Mrrt »ind: »lies war Ll'Wd und Munterk(>it. und doch nirgend« mutwilliiie« <><>tOiie, «ondera ailent-

hallMa saaftes EripefMB oer Berten. Dsr Apiietit, mit welchem allea venehrt vmd«, leugb« hinUnfp.

Iich wu ibnt Getondlwik leb beebaclitato ibi» Spiele, die «Sa bei danaliirer nmlwr Wittenmg snt
üntblfiluter Hru«t auf dem Kise aiiHCellten, und bemerkl«» an alle« eine Munterkeit und Behendigkeit, die

allen Glauben ülRTBttifrt. Noch unf;laublicher alK>r ist e«, dafs unter einer Meni^e von 3<> spieleuden

Kindern nicht die geringste Spur von jenen Zwisti^keitvn und Xwkereien zu find.ju w.a, >{,• »tr t von

den Spielen der Kinder unzertrennlich sind. Die Freude, mich «nf einmal in die Well Vfrm?tit lu s>ebeu,

die ich nufücr nieiiietn Gehirne nirf^emls zu finden glauhtc, htmeifterte «ich meines Uurzcna; ich nm-

amte jeden, dex mir anfatiel«, jeder ärilokte mir die Hand, und Je<ler Uaudedrack war so kraftvoll, daXa

disier alleia Uidlanfieh war, mich la ftbensiigaii, daTs die PhilaiitlirafiiittB imeii IwseNB GnudaKtew
ttVaioB «Rgtea werden alt die in dsa awhiilSB Taaehmea Blnsn. Uk ftagte allisb was nur eiaAsi,

nnd bekam auf alle FniKcn prompte und lioUige Aolwait'«

1) Die»« Hoffnung war nicht gana tntNÜ^ad. Bei dcB Akten ladet sieh sia Zeltd ohue DaluDS,

der eine derartige He«itmfiing meldet.

21 I>n» Vordienst der |>hilHnt)irupiBchon Erziehiuii; crw.-hciiit um so jfröfser, wenn mim berück-

•icktigt, welche Koheit«ti die NeuaufgKUouuueoea miUubriiigeu pflegten. Du über die, lolH.nden and
taddoden Billets genau Bncb gefiUutt wurde, bo kOnoeii wir uns über jede einxelne Unart unterriektea.

Kia anliaglich Öfter« 'geflbter Stnich war, dafe nksn KUafeudea Kauenden Ftaer «nter die Ffl&e

legte oder Warner ine Belt Rors. Ven lAfidichar Fndtte redet auch folgend« Bestunaung: 'AU« «eeden
gebeten, dahin /n K-Iien, d^r« keiner der Fei.-I. ni n I i i dr-r 'Hiür de« LsiuxilBaten Uad des Spelle

Mal« oder bei der Iluuith&r uch binstellt, lein Waaier ubiaacblageu'.
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SnAm, di« zu Bedioiteit oder aaeh ta VoikaMhulldueni*) T0i^bild«t wurden), neben

ibuen die fnrstlichen Bodieuteu uiul ilne Uoheiteu, die Prinz.e^'giuneii aus königlich prcufsi-

schein Haiue. NadunitUg» w«r Kiaderkoni&die — ein Schauspiel von Rhode wurde auf-

geführt — und nnehher wurde von nllen jugendlich gespielt, dem Erbprinzen, jungen

tirüfinneu, Fräoiwna, Philanthropiaten und Famulanteii, im Beisein der Herrschaften und

des Eofes, durcheinander m laut und lärmend und doch ohne Tadel, dafs man, wie der

Ersililer hinniiligt, wohl nieinals an «intm fitratUehen Hoft ein Gleiches gesehen half.

Weim das Philanthropin, wie SAeta betont wird, keinen bedeutenden Pfaikilogeu

gebildet hat, so sind doch, was mehr sagen will, edle Menschen aus ilim hervorgegangen.

Zu Hillen gehört vor allen der Erbprinz Friedrich selbst, der späterhin, in der schweren

Zeit der Franzosenherrschaft, als Mitregent und StOtze seines Vaters sich die grofsten

Verdienste um das Land erworben hat. Wer den alten Friedhof besucht, findet in der

Mitte dess«!lben ein einfaches Urab ohne Denkstein, nur von einer dürftigen Coder be-

schattet. Es ist das des Erbpriiat'ii. So in der Mitte seiner Bürger, ohne ruhmredige

* i l iibschrift, wollte er bestattt t j-ein: luilIi dies ein Ausflufs jener aufgeklärten und humanen

Denkweise, wie sie auf iletu l'lulütuhrupiii, trotz aller goldenen Punkte und Orden, doch

für das Leben gepflanxt wurde.

Die befremdliche Thiitsache, dafs diese Anstalt, auf welche Tn:iii ^r^ «iroCsp H(»ff-

uuugeu gesetzt, frühzeitig kränkelte und verfiel, wird luit Vorliebe darauf zurückgeführt,

dafa Baaedowe nuruhigea vtuA nopnikliaebea Weeen gleich anfange vielea Terdorben habe.

Dieser Schaden hätte sich aber heilen las.sen, zumal nas- rlow Fiter die Leitunj; nuff;ab.

Die Wahrheit dürfte vielmehr sein, dafs das Unternehmen an seiner zu hoch gei^puunteii

Tdcalitftt schätcTte. Eine so alladtig« und allseitif vollkommen« Braelmng, wie Basedow

sie fni ^'mnr liattr, f inLTt von den Erzü lu rii * irn n Eifer für die Sache, der in jedem

Momente gleich lebhaft ist, eine geistige und körperliche Spannkraft, die niemals nach-

Iftbt. Die Brfiihnnig aber lehrt, dafs nur das einen gleidiniiUSrigra Fortgang uinun^ waa

mit mittelniufhi^^rii Kräftrn, was in gowoluilifilsin'ifsiger, oder sagen wir, handworks-

Uttfaiger Weise gethan werden kann. Daher beim Pbilaukhropin, so lauge die erste Be-

geilteriing sich behauptete, eine knne Blüte, bald aber ein atlmihlicliea Absterben, als

diese ßegei.sterung verflog und man in bc(|ueiuere Bahnen glaubte ohilcnken zu können.

Und noch ein« andere Ursache dfirfte mitgewirkt haben. Dos Schulwesen^ als

ein Zweig des Staatswesens, wird ia seinem Waehstom nnd Gedeihen immer durch den

Hauptorganismus bedingt sein. Als Basedow auftrat, herrschte in Deutschland der auf-

geklärte Despotismus. Die iiUgiereaden wann es, welche Kousseans Ideen m verwirk-

liefaen suchten, nnd unter Strem Bdintse durfte die PSdagogik das Gleicbe erstreben. Bald

aber veranlafste der Schrecken vor der französischen HeTolutiou einen Stillstiuid in den

Reformen, dann eine entschiedene Reaktion, der auch das Schulwesen folgen mufste. Unter

solchen Terhiltnissen war kein Platz mehr fDr jene Ideen von Natur und fVeOint, die

Basedow hatte verwirklichen wollen; deshalb mufste das Philanthropin zu (irunde gaben,

nicht, weil ihm die geeigneten KrSfte, sondern weil ihm die notwendigen Lebensbedingungen

fehlten.

1) DiMS Znsammenttdltuic )»t etwas AallUJigea; Basedow ging aber tob der Ansiolit aw, dais

ilie Beilientcu, weil sie in Tomeliiiieii Hnutom Biltfafo a«f die BEtishuag der Kiiidcr fllitsn, anoli

gewisa« p&dagogiidie Bildung nOtig htttteu.
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Noch nngllintiigvr adieimn di« VcrhälliUBn in der Gegenwart ta Ii«gcik Dentach-

l«nd ist — aus gi'siliiclitlicluT Notw^idigkcit — oin Mililäi -t;i;it geworden. flc»«i<>Tt streng

gebouileuer Charakter auch in der Gestalt ths iSchulweKeiiis zum Au^drock kommt. Die

konstitntionellMi Poraen« mit denen er sich umgeben hat, sind noch an n«n, als dab ihr

inildertHler Eintltifs schi.ii tf.s (;«»bif't hütte errficlieii ki'iriiien. In snldier Z<>it des .«clin-

8üchtigea Wartens richten sich die Blicke gern zurück nacli Krecheiuungea früherer

Perioden, in denen Torbildlich aich andeutet, was man in Tollendetem Gestalt nm der

Zukunft erhofft. Solcher Art ist flli auch die Bedeutiiiiff des IMiilanlhropiiifi. Wie

es ein Protest war im Namen der Natur und Freiheit, «o verkQndet es auch vorbedeoteud

einen Znstand des Schnlweaeus, wo diese Ideen anf dtm Boden der Ordnung ond Gesetz'

mifaigkeit sich Terwirklichen werden. (Lebhafter Beifall.)

Zw. itcr I'riiHident: Wniis-rlit einer der Herren zn der eben gehörten Rede das

Wort? Es geschieht — Herr l'rotessor [)r. Eckstein.

Professor Dr. Eckstein (Leipzig): leb will zunicbst dem Herrn Redner meinen

herllichen Dank dafür iiu!-«|treeli< n, daf? er uns für die Oeschiolite des PliilanthropinN eine

neue Quelle er&finet hat. Diese Protokolle haben wir doch bisher noch nicht gekannt.

Wir haben nicht blofs an Baumer, sondern auch an andere uns gehalten. Tch habe fn

meinem Leben nii. Ii vi. ! mit dieser Geschichte bejchiiftigt: darum hübe icli mich M»hr

gefreut, dafs der Uftr licdner hier am Orte nicht <Min' .ApolDiiic I^asedows gegeben, sondern

auch die Schwächen in einer sehr frappanten Weise lle^^•orgehol^en hat. Wer derartige

Einrichtungen in sei»! i- noch selber mit erlebt bat, kann ja darüber viel Ix-s^cr

reden: — Meritentafeln, Faclisvsti-m u. dgl. ni. -Vber auf der anderen .':^<-ite ist doch <lie

Parallele für die Zukunft mir etwas zu weit getri<'lien. Basedow war f>rn vi^n allem

Idealismus — einen Idealisten kann ich ihn luil dem Herrn Redner nicht nennen — ; er

wor fti: iltii-cliaus naturalisli-rlii i Mritiidi, in «»»ineni .\ufst i-i n i ml aucli in .meinen gei'-t':r. n

üestreljungen. Aber trotzdeui, liais ich damit nicht öberHinstiniuin» kann, danke i<)i liocli

henlieh für die reiebe fielehrong, die ieh heute erhalten habe, (Bravo!)

Zweiter IMüMident: Haider Herr Yortragend« vielleiebi die Absieht, ein Wort
an erwidern V (Wird verneint.

l

Uaiui darf ich im Au-schluls au das, was Herr Professor Eckstein gesagt hat,

ebenfalls dem Herrn Vortingenden dm wännsten Dank — ieh bin Überzeugt, im Namen
der ganzen Vprsaninilung — aussprerhfn. I>as möchte ich noch hinzufügen, in .Aus-

führung eines Wortes, das ich vorhin mir gestattet«: es liels sicli bestimmt voraus«eheii,

dsXs eine Versamnilnng von Schulmännern, tou denen viele Dessau zum erstenmale be-

traten, um mehrere Tage .sich hier aufzuhalten, mit der Frage auf den Lipppii Kaiii: wo

war hier das Philauthropiu? giebt es wohl noch Erinnerungen, giebi es greifbare Krinue-

rollen daran? %» mufste also von vornherein darauf Bedacht genommen werden, diesen

Wünschen zu genügen. Sie haben (He möglichst vollständige .•nvstemati'-che Zi.-jiui ien-

«teiiang solcher greifbaren Erinnerungen im (iymnaaium betrachtet, nnd es fehlte nur

noch eine so lichtvolle Erlttuterung im einzelnen. Ich schliefs« mich vollstindig Herrn

Professor Eck.-tcin an, der Freude darüber, dal's die volle uu'^fschminkte Wahrheit hier

zur Darstellung gekommen ist. Wir danken all« gewifs dem Herrn Redner dafttr auf

das wSruiste. (Bravo!)
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Es folgt avB die Uiktoilnog dm Vortrug« dm ibrm t*rofomor Dr. M»z MlllUr
m Oxford:

rin'i die hfilitceii Uflelier des Orients.

Ich bitte Herrn Professor Dr. tiosche, jetzt die UedaerbUbxie zu k«at«igen uud

nna daa Vorlng mitcutoil«».

Professor Dr. Gosche (Hall' H ilic V( is;niimluug! Obwohl ich von d- m Geffihl

de» Bedauerns beherrscht h'm, welches iSie zweifellos alle teilen, des aufrichtigen Be-

duttemt, daf* tu metntfr Stelle niebt Herr Profbasor U&x HflHer atefat, um Ihnen eelbst

Momente seiuei wissenschatllichen Lebens und seiner der Religionsgeschichte zugewandten

Tbtttigkeit vorzatragen, so weifs ich doch die Ehr« hochzuschätzen, hier auf seinen ganz

beeonderen Wunsch die Vermittlerrolle flbemehmeD zu dflrfen. Ich werde die Ehre haben,

Ihnen den Vortrag unsers berilhniten Laii(i8manne!t zu \eicn '[Iber die von ihm heraus-

gegebene Sammlang von Übersetzungen der heiligen Bücher des Orients'; Uberall wird

Ibaen in wohltbuender Harmonie der schKne Bnnt des gtorsen Sprachforschers, die

geilnnkenvolle Tiefe des kotubiuierendeu Deukers, da.s liebevolle Ergrinzungstalent dea

feiutfihligen Dichters taktToli entgegen treten, vor allem eine feuelnde AoMchtigkeit,

welebeden Refe der besten SelbstbekenataiaM i^gk, nicht in der fast mafslosen Unenclirocken*

heit Jean ' i>i> - [{ousseaus, wohl aber toII der rnnigen Wärme des h. Avgnstiiu .

Max Müller >iigt'): Da io!i v«Tsprochen, einige Worte Aber die von mir geleitete

Ausgabe von Übersetzungeu der heiligen Böcher Ue.s Orient« zu sagen, von denen ich

die er«te aus 24 Bünden bestehende Al>teilung der liiesigen herzoglici)en Bibliothek über-

reicht habe, so dürfte es vielleicht aui Ort uud an der Zeit sein, iu aller Kürze das

'.letzt' uiisi'rer Wissenschaft mit dem 'Damals' zu vergleichen, als ich uiieh hier und

dann in Leijtzig und Berliji und schliefslich in l'aris und London zu dem Werke rar-.

bereitete, dessen Kesultate Sie hier in einer Reihe von Bändeu vor sich seheu.

Meine Herrenl Wir sind hier versammelt als Philologen, uud der Zwcik aller

Philologie, der kla^isischen wie d*-r orientalischen, der alten wie der xnoflernen, ist ein und

derselbe, — uiimlich die Erkenntnis der Eiitwlrkelung des men.schlichen Geistes.

Kuu giebt aber zwei ^Vege, welclie zu dieser Erkeuutuis zu fflhi'eu versprechen.

Der eine Weg ist a priori, psychologisch, anthropologisch, metaphysisch; der andere ist

a posteriori, historisch, archücIn^j-lH Ii , kritisch.

Die Philologie kennt nur den zweiten dieser Wege, tun zu einer wahren Kenntnis

der Entwiekeliuif de« menseblieben Geistes so gelangsn, und ihre Hauptquellen . sind

ii«tnrli,!i W,-!-.- ..ies menschlii lirii f;,M.sf*>s selbst, wie Sie nns in Sprache, Mythologie,

Ueligion, Kunst uud Wissenschaft aufbewahrt sind.

Dies alles klingt jetst so seibstTerstSndlieb, dafs es kaum erwihnt und betont

Z'.j werden vtidiciit Weiui jemaiul jetzt über den rr-j ri.n^ i.ul Entwickclmipr cli^r

Öprache, der Mythologie und der Religion schreiben wollte, ohne vorher so tief iu den

Bchacht der Vergangenheit hinabgestiegen zu seb, als die geschichtlichen Quellen es er-

laubcu, der wtirde ganz vereinzelt dastehen, wie ein Nachztigler, der seinen W< i: und alle

Fühlung mit dem rüstig vorwärtsschreitenden Heere der Wissenschaft verloren hat.

t> Det rndtfelgeade Vontaag ist, dwvli «iajge Zusltce erweitert, unter dsiu Tttsl 'Dansls vnA
3Mt' vott dau Tei&aMc bsielts in dsr 'DeuWhMi R«iiHla(fta>i' <18S4. S. 414 C> puMiaiavI.

14*
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Dim wKr wbtx ganz «ndert vor 50 Jahran. Damals hemchte die Hegelsehe

Fliilo-nf.lii.- auf fast till--n rnivt'rsitiitpn und Srliu!<'n. Die npsrliichte des G^istp« wie

der Natur wurde nach logischen (ieaetzen konstruiert, und wenn das geschichtlich ^\ irk-

liebe nkbt mit dem log^di Notwendif^im flbmimtumnte, so snckte tarn htdnteiM die

Schultern iuk) mi'iiitf, !int /"'^ pwr f».s- fai'^.

Die Schelliugsche Philosophie rühmte sich einer höheru Achtung vor hiHtoriifchcu

Thttnehea; aber die ThatHuhen eollten dodi bScbetena als Bestätignt^ diernii, und mar

wenn ne da» nuiU'ii, wun-M -'w willkomtncn.

Ich war einer von denen, die, vou dem poetiacheu Zauber dvr Schelliugscheu

Fbiloflopbie angezogen, im Jahre 1845 nach Bertin moderten, nm dort die neue Lehre

zu hören. Ith hati'- das <,ilück, Schelling persönlich k'-iiii<it /:j lernen, und vrI^lii]ll^l'

dem aiteti I^Ianne vielfuche Anregung zu meinen apäteru Arbeiten. Obgleich ich damala

Boeb nbr jung war, ko wagte icb doch zuweilen dem alten Propheten und Poeten xu

widersprechen, und ihm Thatfaclien entgegen /.u stellen, die mit seinen Ideen nicht ganz

vereinbar waren. Ich hatte damals klassieche Philologie unter Uermauu und Uaup^

Sanekrit unter Broekhans, Spracbwinenaehaft unter Bopp studiert, und jung, wie icb

war, war mir doch t\an Eine ganz klar geworden, nämlieh, däh von einer Philosüpliie

der Sprache, der Mythologie und der Religion keine Rede sein kHnne, ehe nicht alle Thut-

Sachen, die noch erreichbar waren, und die namentlich die »rientHlisehe I'hilologie tu reichater

Ffllle /.u bringen vernpracb, sorgaani eriViftit und kritisi-h Michergeslclli «erden konnten.

Ich gehöre nicht zu denen, die alleH aiirioriKÜsche Denken oder alle konstruktive

Philosophie der Geschichte verachten. Die wirkliche Geschichte t'tlhrt uns nielit weil,

und wo sie uns vcririlst, zeigt sie uns unendliche Fernen, «lie dem Historiker stets lui-

errt'iclili.ir iili-ilien werden. Hier wird der Philosoph und der Anthropolog stets frei

8tlialt*;n uiul walten dürfen. Was wir aber als Philologen und (jcschichtsforscher erwui-teu

können, ist, dafs, wo Tliatsjichen existieren, sie ihr Vorrecht vor aller Theorie behaupten,

f'i Tlnorie, die von (hr ciiicii Seite des Swnkt Gotthard im Dunkeln ihren Tunnel grübt,

muis wissen, nach welcher Itichtung sie graben soll; denn sie bat faläch gegraben, weuu

tie nidit schlieralieh da mflodet, wo ihr da« helle TageaUcht aus d«n Tnanel der Ge-

•Chieht« Ptltp'.'<;_rr'n Ifiichtet.

•Schelling war ein grolser Verehrer der alten indischen Litterator, und er wur

namentlich von den Upanischaden, den lUteaten philosophnch«! Abbandlwi^eB, die noch

«um Vidii t-'ßhören, ganz entzHckt Di- s<<s Entzücki n rr mit seinfir. Antipoden,

Schopenhauer, und wenn zwei so entgegengesetzte Geister so entschieden übereinatinimen,

so rnnfs wohl etwas Wahres dahinter sein.

Ich il'i' i -i t/f.- (1h:uii1h iji Hnl n für 8chpIIiiiL,' iiirlin ;-.' ilii scr alten Upsiniiichadeu.

Das Manuskript meiner Übersetzung habe ich nie wieder erhalten können, aber ich besitze

noch die Abtehriften der Sanskrittezte und Kommentare, die ich im Jahre 1845 zu diesem

Zwecke gemacht. Schelling, wie Schopenhauer, hielt die Cpanischaden f(Sr die ürweisheit

der indier und der ganzen arischen Menschheit. Ich wuiste schon damals, dafs die

Oeistesschicht dieser Upanieehaden auf einer Reihe von Uteren Sebiebten ruhte, und dars

die tiefüte Schicht, die huh in Indien erreichbar ist, in den Hymnen des Bigreda ta

suchen sei. Die Upanischaden galten mir als etwas äeknitdftres und in gewissem äinae

Modemes, und ich bedauerte fiiat die Zeit, die ich ihwm Studium gewidmet hatte.
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In di«8«r Stiannang traf ich in Fimnkfbit mit Sehopsnluniar nuftunneB, und «c

thnt. mir nocb jvat leid, daf« ich damals durch meine sehr einseitige Richtung die Ge^

legeoheit verlor, diesem merl^irfirdigen und, ich xaaü gwtehen, mir dunals noch nnver-

atindlichcn Manne nither zn treten. Er wollte von den Upaoisohaden wisaen; ich wollte

Toii ihm II iiidits wisMii Til: Mcbwirmte flir Otiten Hymnen, er hioU sie fllr Pii«ftta>

maehwerk So schieden wir, ohne um gegenseitig tn verat«hea Ich murs jetzt bekeDaeo,

daf«, hätte Schopenhauer nicht« gethan, als an« der fttrchterlichftn Übersetzung TOtt

Anqwetfl Daperrm den Sint^ d>T l
; anischaden zu entziffern, diea allein hinreichen wHida,

am ihm, selbst unt«*r fli n F1ii1i>1ov:hii, cinfii Ehrenplatz als Hermeneutiker zu sifln*ni.

Als ich nacli i'uria kuiu uud llegel, Schelling und Schopenhauer hinter luir

lagen, wnrde meine Ansicht, dafs für die Geschichte dM nmiichlichen Geistes nichts not*

wendiger sei als ein philologischf's f^tiiiTiun» <]vr Q'nlirn, mehr und mehr Tx'stüjlt, iiampnt-

licb durch mein Zuaammeutreffen und Zusammenarbeiten mit Burnouf. burnoul war eine

doidi and durch hiBtonache Natur, nnd in Mliar&m Gegensatz gegen die damals in

Deutschland uoch hrrr^rlii'urlr Richtung betonte er sehr enfT'^n'scli dif» Nnt^vcnrligkeit des

Quellenstudiums. £r war treibst durch die gute alte idvbuie der kla^sinchen Philologie

gegangen, und niehfa war ihm mehr mwider, ak die Idee, dnfs nun ia orienteliMlier

PhiloloL,'i<- wrii'u^rr krifi^cli zu \V,--rk<- r'rhf'ii dürfe, ah im (Irir-fhiccheii nm! L;if*-iiii-i_lii'n.

Er interessierte sich eifrig für KcligiouHwitiseiucbaft; aber anstatt mit Hegel Möglichkeit

fOr WirUifllikeit ta udimen, oder mit Schelling mir dualcle Weuiheit im fernen Altertnm

zu suchen, wiedfiliolto or ^tct--: 'Nur Geduld' er>t *];e S'teinf' liprbci-rlinfff'n . erst sie be-

hauen nnd glftttenj später kommt die Zeit, um die alten Tempel neu zu konstruieren.'

Sie wiesen, wm Bninoof für die fMbrscbung der Xlteeten erreichbimn Geschiehto

des menschlichen Geistes geleistet b;it. Er war ili-'r Ev-(<', dei' ileiii Pt^nlnnu (l>s Zmü
eine wis«euscbaftlicbe tirundlage gab. £r war der Erste, der in seinen Vorlesungen am
College de Frnnce nns in das wahre Stttdium des Teda einfUnte. Br war der Erste,

der das Päli gründlich studierte, als .Schlüssel zur Geschichte des südlichen Huddhiitmus.

Er war der Erste, der sich einen Eingang in die massenhafte Litteratur des n&rdliohen

Bnddhismna teracbafte.

Als ich auf Bnruouls Hat di-n EutschlnA faftte, die Herausgabe des lligveda und

seines ehrwürdigen Kommentars von ääyana xa meiner Lebeuaanli;abe zu machen, woTsten

nur wenige aufser Burnouf, waa der Veda flberhanpt sei. Bansen eizSUte mir oft, dab,

als er im .lahre 1815 den EntscUnfs tafste, mit dem jungen Astor nach Indien zu reisen,

es sein Hauptzweck gewesen, herauszufinden, ob es denn wirklich noch einen Veda gab«

und was der Veda sei. Allerdings hatte Colebrooke bereit« zehn Jahre fHlher der Welt

verkfliidigt, was im Veda zu finden war; aber seit ('olebrooke war auch kein weiterer

Fort^cliritt in <lfr Erforschuni; <lfr vedischen Litteratur geschehen. Im Jahre 1845, als

ich mtiiie Vorarbeiten zu einer Ausgabe der Rig-Veda begann, war Burnouf der Einzige,

der die groCse zum Veda gehörige Litteratur Qbersah, der Handschriften gesammelt und

sich mit der eigentümlichen Sprache dieser Litteratur vertrant fjeTnacht hntte. Sonst gab

es nichts als Rosens Specimeu, 1830; den ersten Band seines nach seinem Tode heraus-

gegebenen Textes des Rig^Teda, 1888; nnd die seltene Anagabe rou 39 ÜTmoen mit

Sajinat Kommfintar, von Stc-vciison in Bombay besorpt, vom Jahre

'Jetzt sehen Sie hier in .'iechs Bänden die Editio princepü des Uig-Veda mit
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SftjiDM EonunBntar. Es war eiu Stück harter Arbeit. TTm sie auszuführen, murste ich

mciut-n Aufenthalt in Eii'^'lainl iuluu-'H. und ihts war zuweilen hart, üni sie zu vull

euUen, mu&te ich <tic i>e8t«n Jahre umuie« LebenH dieaem «inuu Werke widmen, und

•uoli dkc war zowcUni hsrt. Aber hätte ich iii«inai hthaoAmt znm nreit«nmale m
wShh'it, icli ;^!.iu1h-, icli wflrf!«^ dicsflbp hnrif Arb^^it 71111t /wf^itciitiialo wühlMi. Das Eigene

i«t, dalH mau lui L«beii utt Uauk emptliiigt, wo man ihn am wenigMten verdient. Die

Heniuijibe An Textes <le9 Big-Yeda war «in Eindenpiel, «ad doch lui man mir diete

Arlj.-it so Imrli angerechnet. Die Ufraii-igahe des Kommriitars von ääyana war kein

Kinderspiel, aber wer ketiut den wahren \N eii von ääyauas Kouiuiäutary Und doch macht

es mir Freude, ^Mer Vemmmliuig neldot tu Uudmi, daA der ente Bind das Eemmen-
tars. der bekuTirittirli <lrr hctlrutf^nrlitc tind schwiorij^bte ist, neu j(e<lruckt werden mufs,

da das ätudium des Veda und seiue« alten Komuientara in Indien sich weiter und weiter

aoadehnt «nd, wie Sie wissen, bereits an einer TolIstäodigeB Befermatiott in der Religton

der gebildeten Klas-en des Landes geführt hat.

Das wahre Harte bei dieser vulumioöaen Arbeit war, data, nachdem ich «elbat

alles, was ieh wOnschto, aus S&yanaa Eommetttar gelernt hatte, die kritisebe Herstollnng

und der Druck so lange Jahre in Anspruch nahmen. Die Unterstützung, die ich dabei

von Gelehrton wie Wilson, Tiifcben, liicu, Kielbom und uawenUicb von Aufrecht und

Eggeling erhulti>n, kann ieb nie dankbar genug uiierkenneo.

In i)it»t'n laugen Jalircii liatt*- ich denn auch /ji lernen, was Wir alle lernen

mlUaen, dala das Leben viel zu kurz ist, um die l*!»», von denen man in der Jugend

geträumt, wirklich autcufflhren. Als ich im Jahre 1846 bei Schelling hSrte, war mein

Leb(Mis|>laii eine Heruuügabi' uller uder wenigstens aller damals noch unbekannten heiligen

Bücher der Menschheit. Als ich aber mit dem Hig-Veda fertig war, war die Sonne meines

Lebens bereits im Sinken. Wa* war zu thuuV In derselbeu Zeit, die ich zur Herausgabe

tles Hig-Veda gebraucht hatte, hatten andere Orientalbteu massenhaftes Material xuiu

Studium der übrigen alttii luliirionen zusammengebracht; wieder andere liaHtn höchst

wertvolle Vorarbeiten zum V üifündnis dieser heiligen Bücher geliefert. Mem Entschlufs

war bald gelafst. Ich wandte mich an meine Freunde und Studiengenosseu, um im Verein

mit ilrtj H. sti'u riuiiH-r '/cit las uus/.iirdbren, wa-s keiu Eiii/>'lni r für sich allein uusluhren

konnte, nitiulicb eine i iiersetzuug der heiligen Bücher des Orieuta. Ich erhielt

die feenndlichsten Zusagen von allen Sntok Kicbt nur EngiSnder, sondern deutsche,

franziisische, dänische, ann^rikiTiische und indiNfln' '^.'.lehrte beteiligten sich bei diesem

L'uteraehuieu, und mit der liWralen Unterstützung der indischen ß^enuig und der Lui-

vsiaitit von Oxford ist es mir mBglieh geworden, Ihnen heute die erste 8m» ifieser Ober-

etanngen in 24 Brnidcii vorzulegen.

Was hätte ijchelliug, waa hätte ikhupeuhauer, wa« hätten Männer wie Humboldt

und Bausen für ein« solch« Sammlung gegebenf Niohte xeigt uns so deutlich die Biesen-

si'Snittc ff.-r oi-icn'ali'-ilii'ti IMnlrjlMi^ric wilhrciid <ler letzten fünfzig .l.ilirr, als dals eine

Übersetzung der heiligen Bücher des üricuts jebet luijigUcb ist. Vor fUufzig Jahren hatte

man wohl Ubersetsungen des Korftn und einiger Bdeber de« Confiieiu»; aber TOm Veda,

vom Avesta, von den l'ehlevischriflen, vom buddhisti.schen Kanon in Pali und in Sanskrit,

von der U ainalitterator hatte man höchstena einige Fragmente«

Während jotet in den meisten DniTetsititon die heiligen Schriften Zoroasters
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interpretiert verdeu, während mau bereits die Feinheiten der altbakU'iaciuoi Metnk studiert

und K(N4efct«reD wn^, die doini von Brntlaj nnd Hmniiu» dl» Spitee bi«tau, hMm
wir «IbiuhIs nur e-'ncn lithnpniphi'jfhpTi Tput de» VenfüHiid S'ide, den BiiTTionf von 1829— 1843

besorgte. Die grundlegende Erkläruug dei ersten Kapitels det Yasna, nie sie Bumouf
im Jehl« 1883 lieferte in eeiaen OMwatAwra mr U$ Torna, Mite einen sehr iterlmi

Quiirtant* n

Vom l'ehlevi wufiite mau damals kaum, ob ea eine s«Uiitisclie oder aritiche »Sprache

aei, und Joeeph IflUlera Aofnttie im Jonrnal Aeistique nebet Spiegle bshnbreehenden

Arlif-ifpii bildeten das ^janxe wissr-iiM liaftlit in^ Material, was wir Itesafsen. .)<-fzt uLi im J/cu

Uelchrte wie West die febleviechrilti^u mit grösserer Sicherheit als die Zcudschriftea der

Zoroestriidien Religio».

Vom Pfili iiiiVi o< •Illinois nur das Wenige, wa- Üunni'if um! La-sen mühsam --'i
-

torecbt hatten, uud ich erinnere mich noch sehr wohl, mit welcher Anstrcugaog Buruouf

in eeinen Vorleenn^ Stellen m» dem Hpitnlnt interpretierte, nb ob ee Inecbnilen wKien.

Jetzt leseu tielehrte wie FatitbSll, Bh^s DnTida nnd OldeubttTg du Palt, in« mui dee

mittelalterliche Latein liest.

Ton der Littentur der CPainae hatte nne Bterenaon im Jahre 1^48 di» ersten

Proben gegeben; jetzt i)beri>t'(/t lAcobi die kanonischen Sotras, ich will nieht sagen mit

völliger Sicherheit, aber doch mit philuluprii^eber Akribie.

Über den Wert der Obersetzungeu, wekhe meine Freunde vaA Eollegcn fitr die

TOB mir geleitete Sammlung der heiligen Schriften des Urieuts geliefert bähen, kommt et

mir am wenigsten zu ein Urteil zu fiillcn. Wir sind uns alle bewafst, daTs unsere Über-

sct/iitigen nicht Tollkommen nind, und nicht vollkainuifn nnn ki^nnen. Man hat uns

natürlich gesagt, dafs unser Unternehmen verfrfiht sei, und dais man erst uii näcbstin

lahrhimdcrt einmal an eine Obersetzung der heiligen Bflcher der Mcnschlu'it denken

k5nno. Ich glaube, ja ich hoffe, man wird in liuudert Jahren den kühneren Gelehrten

dieMlbe Warnung geben. Die Wissenschaft schreitet su mächtig fort, dafs die ültere

Generatidii Jer jttngem kaum noch folgen kann. Doeli >j:'.]t auch unter uns der alte

Spruch, (ials wer den Besten seiner Zeit genug gethan, genug gethan für alle Zeiten.

Ich weife nun Beiepiel, defe unter den jüngeren Sanekritisten, mit einigen ehren-

vollpn AnRnahmen, Säyanas Kommentar 7um Kig-Veda als nutzlos, oder wnntiisttns ab
ein flbermiudener Staudpunkt betrachtet winl. .Noch schlimmer geht es meinen Kollegen,

nnd ich laa im lebten jUirlictien Bevieht der Soei^t^ Aeiatiqae, dafa BoehUingk und
Roths SausVril wnrtrrbiH-li, tuuh moiner Aui^iclit ein KTfjija de' äti, fl.i'- Lni'tfste Hinderui»

der vediftchen >Studien geworden »ei (^„Le Dictionnaire Yediquc de M. Hoth, apres avoir

m le prindpal inatmmeot dea ftndea vediqnea, est deveou i^- präsent le plus grand

i)b*stftcli' « leur progri'.s."i Mi iiip Herren, es ist leicht a>'.<]\ <1;ih Beste schlecht zu machen,

aber schwer, es besser zu machen, ich glaube, die Übersetzungen der heiligen Bächer,

wie sie in dieser Sammlung Torliegen, sind ao gnt, wie cie eben jetst von den besten

Orientalisten genmcht werden kftnwn. Der grofee Neid der kleinen Seelen berührt

uns nicht.

Wa« der alten Generation ton Orientalieten, za denen ich aelbst gehSre, stets

bleiben wiid. ist, t]al< mit einer gewissen Selbstverleugnung das Material zusammen-

gebracht hat, worauf künftige tieaerationeu weiter bauen werden, öie haben die Umnd-
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ateiue gelegt, auf denen mit der Zeit eicb die Pfeiler und Bogen erheben werden, welche

die geistige Brücke tragen, ilie von der Gegenwart in die fernste Vergangenheit zurück-

fiDhrt M«n wird dum die mäelitigea Heilet, die kCUineu Bogen, den weitgeapenntm

Brückenweg bewundern, und die QmderBtdne unten enf dem Grunde werden Tergreben

und vergessen sein. Fügen wir «ms in das allgemeine menscli liehe Geschick! Der Buddhist

fwd Trost und SlÄrke in seinem Glauben an da«; Karman. Lernen wir von ihm die

Freude ea der That, Die That lebt ewig fort, aucb wenn sie l&ug«t vergp<isen, und

weder Neid nOCh UnTerstrad kann uns die Freude rauben an dem, was wir gethaii. Wem
ich, wie ich es in diesen wenigen Worten veraiiclit liabe, vom Jetet der orientalischen

Studien zurückblicke auf dss Damals, ich noch ein junger Dessauer war, so darf ich

sagen, da« Jetzt ist besser als das DauuiU. Hoflen wir, im Vertrauen auf die jungen

Kräfte, die «UM jetst «cbon flberflOgelu, dafs da« Dereinst weit besser sein werde als

da« .k'tzt.

80 weit Max Müller. Sie alle werden mit mir empfunden haben, wie wohl es

seelisch thut, an der Hand eines sulflien feincmpKndendnit Forsfl!f'r> JiH (JiNlanken-

weguiigeu der Völker nachzugehen, die ihnMi (tutt suchen. Dals alle den Einen suchen,

ahnttin immer die Besten unter den ysikem, mochten sie dem mächtigen Strom der

heiligen Ganga lauschen oder nnch den ctlihirf iideii GipfHn d. s irimulaya selumon mlf-r

die Douuer de» Hum veruclimen oder durch sanfte Kufe vom Olympos her sich locken

husen oder auf Athens Harktphtse tu dem unbelcannten Gotle beten. Der h. Augaatinns

fnnd 'lrn~rll.<'ii Gott unter verschiedenen Namen; Jnkr.b '!riii:;!i <äh durch seiiu-^ Gotto«

Güte Ml allen VVeltalteru und l>ei dem gaii2«u Heidentum das Ucwur«t«eiu einer hühereu

Lenkmig und einen Segen von OlQek nod Heil, «nd Hax HflUer» Arbeiten laesen in das

ferne Heidentum des MorgenlnTi>l. s Licht verwandter Forschuna füll. u. ;ini tu t -nii. ir.

tilaiue uns zuveraichtlich jenes Lapidarwort erkeuueu zu laaseu: 'Tretet ciu, auch hier

ist Gott*. (Lebhafter, andauernder Beilsll.)

7\vfil. r Prrisidi'cil: Meine Herren, M-ir waren betrübt, zu hören, dafs unser

groüier xlulialtiner von nicht blofs europäischem, sondern auch asiatischem Uuf, der uns

zugesagt hatte an kommen, nun dniieh Gesmidheitssitdraiig rerhindert sei, selbst den uns

angekündigten Vortrag zu halten. Wir haben einen Trost wenigstens gehabt; durch den

Mund seines liebsten Freundes, den er besonders darum gebeten, ihn zu uns reden zu

hören, nnd mimentUeh sind wir eifrent — ich glaube in Ihrem Sinne au sprechen

dafs wir in so liebenswürdiger Weise von ihm über seinen eigenen persönlichi ii Stu lien-

gang in dieser wichtigen ^che orientiert sind. Das Präsidium wird, wenn es Ihre Ue-

danken richtig deutet, Herrn ProfesMr Max MtUer noch besonders schriftlich hisrfilr

dankw und <bbm, wie es aieh von aelbsfc ersteht, die besten Wlinaehe für seiB« Oenmd-
heit ansspreehen.

Lisbeaondere aber sagen wir nun noch Herrn Professor Dr. Gosche Dank dafür,

dafs er sieh diesem Auftrage uuterzogen hat.

Bevor wir in der Tagesordnung weiter gehen, gebe ich noch Herrn Professor

Kckstcin das Wort zu einer kurzen Mitteilung.

l'rofessor Dr. Eckstein l.ii]/ig): Verehrte Herren! Es sind an uiis allerlei

Mahiiunu' ii und Aufforderungen in den Iclztiii Taqen gekommen: da sollen uii uns be-

teiligen au der Herstellung des Heidelberger »"«chlosses, — wem ist dos Berz dul)ei nicht



wcii geworden! — oder an den Pei^iiieiuiehen Pablikationeu. Ich komiuc auch mit eüier

Atiflbrdeniug uud zwar zur Mitwirkunj^ an einer Arbeit, di» xau in dm 8chalmeiste>^

kreisen we«enHicli intf-rpssicn n muf«, und die noch nicht zu allgemeiner Kouutuis

kommen ist. Es findet eicli in unserer Mitt« ein junger Gelehrter, Dr. KeLi bacL. Er hat

einen Plan entworfen zu: 'Monamenta Germaniae paedagogica'. Der Titel klingt stolz.

Die 'Monrimriita ncrniaiiiuc liistijricii' sin«! mir möglich geworden in einer längeren Reihe

von Julimi durch die liberale Teilnahme der >Staatsregieruugeii. Diu Bestreben des jiuigea

Gelehrten geht danraf, nu dk Mittel sur Kenntnis der Scbulorganisationai ami Lohr^

büfliir zu hif'tcn, d^rf»!) wir jetzt ganz besonder"' bedürfen. AIIp ^V(•lt <phwntzt jetzt von

Methode (Heiterkeit!; — wer sich luit Methodik beHcbüftigt, der weil«, sofern er U«-

whidito «todiert hat, daft alle* aohon dagemeen iat Niehte Neoea unter der Sonne, —
dm i«t iHe Erfahruii.;. Nun ist aber nichts rarer, als alte Schulbücher, — die Väter

Vitien am besten, »as die Jungen ruinieren; uud di« Bibliotb«k«n aiuU natürlich ab-

•eheulicb Tornehin: Schiilbacber kaafim sw mcht, »neb niebt die ohmhiD armen Sebul-

l/iblioiheken. .So fehlen lüosp an allen Ecken und Enden. un<] es Keilarf der gröfet^n

Fürsorge, wenn man alte Schulbücher zusammeubrinaeu will, licrr Kchrbach hat nun

im Sinne, denutige SebnlbSeber, Selralodbraiigen nad Abalidiea derart tu veiSfl^tlielien,

und hat in diwem SinDi/ t iinu F'rcsjiekt drutl<<n lassen, den <r j.-ilciii, der sich dafür

iateres«i«rt, gewifs gern mitteilen wird. Die Hauptsache ist mir hierbei, dafs e« sich

nidit blofs um eTajigelisehe Lehrbücher und Schnlordnu^rai bandelt, eondem ea ist dem
mcnntliilir h eifrigen Herrn gelungen, auch die Katholiken zu gewinnen. Die Ordens-

kuugrug4tiouea haben ihre Archite zur Disposition gestellt, und es werden daher auch

die katbolischen Sdinlbflcber und die katbolieehen Ordnungen mitgeteilt werden. Einer

der eifrigsten Jesuiten, der die Ueform der Gymnaoen von rein jcsuitiscliem Standpunkte

jflngsi behandelt hat (P. Pachtler), bat eeiue Tcilnftbme sugesagi und wird die 'ratio

etadioniw', dieses Orandbneb der Jetniten, YeriMtotliehcM. Dttu kommt dum nodi eine

Beihe von Beuediktinerordcn, so dafi wir nun erat neht Qberseben kftnnen, «aa dieae

patres den Schulen genutzt haben.

Meine Absicht ist bescheiden die: diejenigen Herren, die in ihren üibliothekeu

Gelegenheit baben, deravtige UnterenehmigeD «a begflnstigen, dahin »i bettinmeo, daft

sie 'Iii' r!i1']irp( }if*iiden Mitt-eilungen dem Hnrm Hcraii-igeber gern machen mötTf-n. Ander-

wärts ist man ihm ja bereitwillig entgegen gekommen; — ich empfehle Ihnen sein Unter-

nehmen aus ToUem Hersen. fBnm»!)

Zweiter Präsident: Meine Herreu, Sie werden alle überzeugt worden aein, wie

wichtig dieses Unternelunen ist, und wie viel rntorstOtxung es verdienlw

Das Nächste sind uadi der Tttgesordnung die

Berichte simtlieher Herren SektionaTorstinde aber die in den
Sektionen stattgehabten Verhandlungen.

Ich will zunächst Herrn Oberschulrat Kamelio «rsncbeni im Namen der päda-

gogischen Sektion Bericht zu erstatten.

Obertehufaat Rllmelin (Deaeao): HoohgesliTte VenanaliiBg] Die pidi4p)giMhe

SVktinn hat sich am 'M'ttwürh, dnn 1. Oktober kon^iit-.nert; den Vor?it7 habe ich, dem

Wunsche der Sektion gemäfs, in Gemeinschaft mit Herrn Gymnasialdirektor Dr. Anton
TohMiMHioi 4t 9t. mslmsmmutois. 1*
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(NmailniTg) flbanoniinen; zn Se]iriftfU>r«ini nnd die Herren Profeeanr ÜMlituMin nnd

Btslgymiiasiall^hrer Früsdor! von hier eruaniit wnri]>>ii

Was nun die Art de» Verfuhreus betrifit, das in dk^cr Sektion eingeeciüngen

wnrde, wo htibm hier nicht längere VortrÄge stattgffnnden; vielmehr vnrde diie, wm die

Herren Referenten «a^en und mitteilen wollten, in Form ton Thesen gegeben, die mit

einleitenden £rl&ntoningen vereehen wurden, und hieran schlofs sich aodann eine mehr

oder ireniger lebhafte Diskmaion. Ini ganten haben in der Sektion drei 8it«nngen statt-

gel\uiiden, jede einem anderen Gegenstände sich ziiwendend.

Der Gegenstand der ersten Tagesordnung, am 2. Oktober, war die Knttricklang

der Thesen de« Herrn Professor Stier (Wernigerode). Das Thema derselben lautete:

'Darf das Mittelhochdeutsch« Yom Lehrplan der Oymuaaien nnd
Itealgymnasien ausgeBchloseen werdeuV

Jch setze voraxis, dafs die Thexen selbst, wie die gesttUt wurden, »ich iu den Händen der

]ii^|licder dieser geehrten Versammlung befinden.

Die These 1 erhielt nach langer Debatt.e die Fassang:

'Die Idee der nationalen liildung fordert eine Kuifiihrung der

Schiller der Gymnasien und Realgjmnaaien in die dentaehe Dieb'
tung des Mittelalter«''

und wendet sich souiit gegen die in einigen deut-tchen Ländern erfolgte Beseitigung dieees

Hnterriehta am den Oyamaeiallehrplioen.

Die These 2, welche den Gebrauch von neuhochdi i.l-clieii rin js'»tzungen mittel-

bocbdeutsöfaer Dichter als uuzweckmäfsig und unpadagogiseh bezeichnet, ist einstimmig

angenonuncn wurdeiL

Eine längere DiihnMion führte die These 3 herbei; sie erhielt ichHeTalich fol-

gende Fassung :

'Auch die Eenntni« der mittelhoehdetttaehea Sprache, obwohl fQr

die Schiller zuniichst nur Mittel zum Zweck, gewährt grofse Vor-

teile, insofern auf ihr das Verständnis vieler Erscheinungen im
Bereiche der neuhochdeutsehen Si>racfae nnd der gegenwärtigen
deutschen Mundarten beruht.'

Auf die Diskussion der 4. These, welche die Methode der Einfllhmiig in die

nittelbochdeutMlie Sprache erl^rtem wollte, hat dar Herr Terfaater aelbii Teniclitet, und

mau ging deslmlb .sogleich Huf die 5. These Uber, von der nur der «ate Sata zmr Abp

nähme gelangte, der so lautet:

'Innerhalb des feststehenden Lehrplaues ist Raum fQr das Mittel-

hochdeutsche vorhanden i>*ler kann doch beschafft werden, wenn
man der Einführung' der SchQler in die oeuera dentaehe Littaratnr
nicht zu hohe Ziele steckt.'

Die These 6, welche der SehnlTerwaltung gegenüber die ]»raktiBchen Forderangen,

die sich an die vorausgegangeneu Erörterungen anschliefsen kRnnten, go'tmc? machen
wollte, ist im ganzen, als nicht zum Zwetke der Diskussion gehörig, abgelehnt worden.

Die zweite ijitziing hat am Freitag, den 3. Oktober atatl^tradcn; den Gegen-
stand bildeten Thesen des Herrn Profeasor Dr. Euler (Berlm) Ober den *Turnanterrieht
au den höheren Schulen.'
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Der Herr Referent wendto aieh nach einigeü «inleiteiideii fieuierkaiigea lor These 1,

in deren Dclnitte iiian auf (I'T 3n. Versiiminluti^f di-ui^i lier Philologen >nul ^^chnlniüiiiicr

in Stettin ateckea geblieb«u war. Die Erürleruug fUhrte eiue aosgedebate Debatte her-

bei, and et ksm ediKerslich folgende FlMaung stur Anodinie:

'Der Turnunterricht, besonders in den unteren und mittleren Schul-*

kla'-'pn, ist ein KlaB.-senunterricht mit testen Lehrzielen und wird

unmittelbar vom Lehrer »elhst erteilt. Dagegen ist es xulüssig,

SUUftl bei geringerer SchUlerzahl, Klassen zu kombinieren und iQ

den oHprcit Kl.i^st ii I.i^ i^riif turnpn in kleineren Abteilunjjen

(Uiegen) unter Leitung von Vorturnern ausführe« zu laisseD. Letztere

•ind in besonderen Stunden Torsubildeu.'

Die TliPHi' 2, welche mindestens zwei wücIidiHii he Turnstunden für jede Klasse

verlangt, di« auf die beiden Wochenhälften su verteileu wären, ist ohne Änderang ge-

nehmigt worden.

Tliese 3, welche eine Eiufu$;ang der TumstundcD in den fibiigen Uoterridit vei^

langt, hat folgende Fas<iiuivc erhalten:

'Die Turuütuudeu üind mit dem übrigen Schulunterricht iu mög-
lichst unmittelbare Verbindung zu bringen, also demselben an*,

b e z i e Im 11 g sw e i s e e i ii z ii re i h e n".

Leider bat die Zeit e« nicht gestattet, auch die abrigeu Thesen des Uerm Ver-

basers zu dJekutiereU} es hätte sich iu denselben namentfieh noch nm die Turnspiele,

um die Auswahl der Turnlehrer, um den Sehwimuttiiterriebt und einige andere Punkte

gehandelt.

Die dritte (heutige) Sitzung der pridagogiidm Bektiom hatte zum G^nataod den

Vortrag des Herrn Oberlehrers Dr. Heinselnann (BzAirt):

'Wie ist der Ileligiuiisunterricht in den oberen Klaüsen huheror

LehraDstallett zu erteilen, damit dersieibe seine erziehliche Auf-

gabe nieht Tcrfehle?*

Der Herr Vortragende gnl) zuniichst eine allgemeine Einleitung zu den von ihm

aufgvetellteii Tliesen und begrflndete insbesondere die drei ersten, die das Fundamentale

einer Behauptungen enthielten, näher. Hierauf wurde in die DiskussioD, zutiBehsl der

ersten These, eingetreten. Diese These bezeichnet als Zweck auch des Heligionsunter-

richts die Charakterbildung, und den Heligionsunterriiht als das wesentlichste Mittel der

Charakterbildung, indem sie auf dem Wege der Mitteilung des Inhalts der Religion die

r berzeuKuug und das Urteil gegenfiber anderen AufEMSungen und namentlich auch gegen-

ober den Zeitströmungen erzielen will.

Es kamen nun die sechs ersten Thesen »les Herrn Verfassers teils nach längerer,

teils nach kürzerer Debatte zur Aimahiue, und nur eine kleine Einschrünkniig hat die

dritte Th<m- erlitten, in welcher der Herr Veriass(-r dii' Forderung aufstellte, difs auf .ler

obersten 4iymiia>*ial»tufe der Religionsunterricht nicht sowohl eine zu«aminenhäiigeiide

Daietellung des Lehrinhalta des Cbribtentnnu, als vielmdir Lektflre, teils biblisdier, teils

Mforma- iii-cluT .^-ibriften sein und tuir iiti Atr i hlnii daran die »ysteniatisebo "„-inhlirb«'

Lehre eri rteni «.die. Hier wurde das Wort 'hauptsächlich' vorangestellt; es sollte nicht

14*
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ausgescbloMen wm, dsf» «in cusknuneiililiigciid«- Pftilan der Religiontlebre durch den

UutCKridit aidb siehe.

Ihme 7 erhielt deu Wortlaut:

*Eb iii uotweDdig, dafa der Unterricht von einem Lehrer erteilt

werde, der eine gediegene fuchwiageaschaftlichc uud allgeiueine

Bildung, sowie ein nicht geringe« Uafs religiöser und pudagO'

gischer Erfahrung beeitst.*

In der letzten These, welche freie Koufen ii/cii iler Fachlehrer des Religions-

unterrichts verlangt, wurde bestimmt, dafi« nicht gerade alljährlich, sondern Oberhaupt

regeluiäfsig wiederkehrende derartige Konferenzen »tattfiiulen sollen.

Damit haltt> die (»ädagogiBche Sektion ihre Aufgabe erledigt.

Zweiter Priisident: Indem wir weitergehen, bitte ich die atideni Herren Vor-

•ititnde, uns die Hauptresultate dessen mitzuteilen, was in den Sektionen verhandelt wordt-n

ist. ZoaKchst Herr Profeggor Dr. Wellhau«>en filr die urientaliMi'li« Sektiun.

Prnfrrt^nr Tlr. \\'ellhau8en i'IIiillt'i: Meiiip Herren! Die orientalische Sektion,

bei welcher 18 Mitglieder eingeschricliL'u uurvu, hat vier Sitzungen abgehalten. Die Sektion

bat ihr« Zeit meist verwuidt auf die endliche Regulierung einer schwierigen Angelegen-

heit, die «rhon lange auf der Tagesordnung steht, f-o^rftlViid die Neueinrichtung oder Er-

setzung des 'Jahresberichts der morgeuländischen Studien', einer Ober«^icht über die in

jedem Jahre mror ersehienene orieatniiadw LKteratnr, die wegen der GvObe und Ter*

«eliirdi iiartigkeit der Gebiete um! winr^'n tVr T-r.üf-Hlicrf i\i<r Studien sehr groAe Schwierig-

keiten hat| aber aus denselben tiründen auch doppelt wiinscheuswert ist.

Anfserdem hat Herr ProlBMor Eantiseh (TQbingen) Aber den gefenwSrtigen

Be&laMiI ili T P<''r;fe der SariHi itt-r zu Sichern referii rt iimTi riiii i" ri^i nlinndigpii Mitteilung

ihres jetzigen Hohenpriesters. Danach steht diese Sekte dem Aussterben nahe, da ihre

Mitglieder nnr unter einander heiraten dürfen, gegmwSrtig aber blob 16 MSdchen «or>

banden sin<l. (Heiterkeit.)

Der Herr tieheimmt Fleischer (Leipzig) erfreute die Sektion durch die ilit-

(eilang, dafii dennnchat eine Sammlung aeiner Aufsütse tmd kleinen 8<shriften erscheinen soll.

Herr Prüf s-or Allin'tlit Weber (B-tÜu^i Iigte die neuesten Bogen des Katalogs

der Berliner Sau»kritbaud»chrifteu vor und erwähnte dabei eines Werkes, worin die sieben

PUneten in andern und vielleteht älterer Ordnung aufgeflihrt werden, ak in der bei den

fplteren Griechen üblichen, welche auch unserer Benennung der Wochentage zu Grunde liegt.

Endlich gab Herr Professor W indisch (ijeipsig) ^'otiz von einer demnichst er-

adieineuden YerOffentliehung gewisser TnaehriAen dee bekannten indischen K&nigi Asoka

durch Herrn Professor nüliii-r in W'ien.

Zweiter Präsident: Darf ich jetzt Herrn Professor Dr. Eine bitten, fiber die

germanisch-romanische Sektion zu berichten?

Professor \h K'ze (Halle): Hochgeehrte Versamuihing! Die germanisch-roma-

nische Sektion, Uber welche ich Ihnen mit kurzen Worten Bericht zu erstatte u li.iin-, kon-

stitukite sich am 1. Oktober. In Gemeiascbaft mit Herrn Geh. Hofrai Prot. Dr Zaxücko

ans Leipcig wurd mir die Ehre des Vursitaes tu teil; der Milhwaltung der Scbriftfahrung

unterv.ügeii sich die Heiren Dr. Erduiann ans Königsberg und Dr. Kögel aus Leipzig.

.Neunuuddreil'^ig Mitglieder zcichneteu sich iu die Liste ein.
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An BegrarsuugsAchrillen wuren eingegangen:

1) ein Heft «les 'Jahresberichts über die Erscheinungen der germanischen Philologie';

2) tän AuüiaU roa Dr. Latendorf: 'Theodor HJamei and Toni Adamberger';

3) 'Goethes NoitisbiMsli von der lehleeiselMii BaiN im Jabre 1790*, lieniasgegebeii

TOD Frifldridx Zameke.

Am l'. Oktdlu'r kunnte keine .Sitz;aiff statlfimlfii, wril V.is zuiu Bcijiim ilor Pleiiar-

eitzong iu der {lüdagogiscbeu äektiou über die Einführung des Mittelhochdeutschen als

Untorriehtflfegemtsud TerltaiidflU «mrde» und aelbatrentindlieli die bei weitem giSfate

A)i/ii1i1 uiiser- r Mitglieder ein Interesae daran fand, dicaar iriebtigsn nnd amiehenden

Verhandlung beizuwohnen.

Die erste Stmng, am 8. (Mttober, wurde dnndt einen Vortrag des Herrn Prof

Dr. (»ering hus Halle eröfiiiet, in welchem derselbe über eine von ti^'mons und ihm

selbst Torbereitete neue Ausgabe der Liederedda Beriebt erstattete. IHese Ausgabe soll

aua ini Bfoden baatoben, von demn der ente den Text, der aweite iea Kommentar und
der dritte ein möglichst vollständiges Glossar enthalten soll. Sodauu hielt Herr Dr. Elster

aus La^ig einen Vortrag aber Schillers 'Don Karlo^', und endlich Herr Dr. Bordach
aua Halle einen Vortrag über 'die Sprache des jungen Goethe*.

IKe zweite und lernte Sitzung fand heute statt. Es wurden zwei Vorträ(?e ge-

halten, TOn Herrn Dr. Jostes au* Münster über 'einen niecl<>rdeut>>chen Mystiker* und

on Herrn Prof. Dr. Mahn au» Berlin über 'die Etymologie einiger germanischer Wörter

dunkler Herkunft*. Aufserdeni wurde auf AnregOBg des Herrn l'rof. Dr. Zacher iu

Halle durch Herrn I'rof. Dr. Gering fülimii-ier Antrag eingebracht: 'Es \'.-ird eine Knm
miiijtion von drei Mitgliedern mit dem Ittuhie der Kooptation ernuiuil, welche bis zur

nächsten Philologenversammliiug ein wiasenscbaftliches Gutachten über die im Verlage

(Inr C'ansti'iüsehen Bibelanstalt er.schienen»' sog 'Probrlnln']* ti.uli der »prachlichf.'i S' ite

üLi^ugeben hnt'. Nach lebhafter Debatte wurde dieser Antrag von der Ver$aauulung an-

genommen, und es wurden folgend« HetTSQ in die Koamüsaiaa gevriUdt: Prof. Dr. Panl
(Freiburg i. B. , Archivrat WUlcker (Weimar) und Dr. Hiepor f Darm-ätadt^

Endlich wurden noch die Herren Frof. Dr. Braune und Prof. Dr. Birch-

Hiraehfeld, bdde in Gieben, an Vorsitzenden der Sdrtion anf der niebaten Philologen-

vmanunlung erwälilt

Damit war die kurze Thutigkeit der geruanisch-romaniacbett Sektion beendet.

Zweiter Prisideutt Herr Hofrat Professor Dr. Oaedechens aua Jena für die

arcb&ologiache Sektion.

TTcifnit Professor I>r. GardtM ljf>ns (Jena): Di»' Z:i\A der Mitglieder der archäo-

logischen Sektion betrug 42; Vorsitzender war der Hofrat Professor Gaedecheus aus

Jena, SebriftfUiTer "Bmr Or. Tbrimer ana läTland, aur Zeit in Leipzig. £• worden,

HufNer der konstituierenden, drei Sitsmigeu und in dcoadben folgende Vorträge, Referate

und Mitteihmgen gehalten:

1) BegröfsungsWorte des Vorsitzenden: Das Verhältnis des Fürsten Leopold

Friedrich Franz von Dessau zu Winckelmann.

2) Bemcrkuuger tltj. Herrn Professor Dr. von Brunn aus München über 'eine

antike Marmorgruppe im Herzoglichen Schlofs zu Wörlitz'.
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3) Bafenl des Henrn GymnasiaUinlctor Dr. HttUer sm F1«iubiirg ttb«r !Sr5liiien

Aufsatz: 'le comput digital'.

4) Vortrag des Hern Uofir»t Profeaior Dr. Ton Urlieks mm Wflrabnrg aber

'Pfaidias in Bom*.

5) Vortrag de« Herm Dr. K. Lange «oa Jeoa Uber *di« FroÜNBgebBode von

Olympia'.

6) Vortrag dea Herrn Dr. Thriiner ans Leipzig aber *da8 Atheua-Heiligtum

zu PergumOa*.

7) Bemerkuugen des Vorsitzenden ühar 'deu Künstler Moderuo'.

Die Sektion wurde geüchloHtten mit einer Ovation fUr das gastfreundliche De»sau,

wie für die Mitmer, Welehe sieh um das Zu:ätandekoiiaiii n und den glüiut>udeu Verlauf

der Philologenversauimlung veiilieiit geiiKuht liulx ii, i:isbesondere für die Ii jIu Tlieater-

iuteudauz, welcke mit Genehmigung Sr. iluheit des Herzogs der Sektion den schönen

Enuertaaal dea Hoftheatem mit preiaticber UberalitU Ar Ihre Stanungai inr Verlllgiiiig

geatellt haüv.

Zweiter i^räsideut: Für die kritisch-exegetische Sektion Herr l'rofessor

Dr. Herta.

Prof.^svor Dr. Hfrf/ 'Hri'slnu): Als wir uns, meine Herren, am Morirnn des

1. Oktober zur kntiach-exegetiscben ISektion komtituieren wollten, fand sich eine so kleine

und, wie es uliien, auch neiulich tautloBe Gemeinde ein, dar« wir zuerst fDrchtetot, die

Si^ktion wiliilr iiir-ht zu(>La!ii!' k'iniiii"n. Wir verloren aber den Mut nicht, und d«'r Kr

folg gah uns Kvcht. Uie Sektion ist im Laufe der Ta^ bis zu einer Anzahl vuu

S9 lOtgliedem gesüegen nnd bat fortdanenid reieben Stoff für ilire Verbudlimgeo ge-

habt. Da Herr Pridessor Dr. Dittenfi< rifi r m;.-i Tlalle, welcher die bey.''ii:lirln u vorbereitenden

Geschäfte flbemouuueu hatte, am Erscheinen verhindert war, bin ich zum Voraitzeodeu

eniamit worden; das ScfarifitlBhTCvamt hat Herr Oberlehrer Dr. HSller um Kiel llber-

nonunen.

Zuuäobat hielt am 2. Oktober Herr Dr. Uauaseu ana Leipzig einen Vortrag

Ober 'die kjklisehen TerafUfse', welcher «ne lebhafte DisknsaioD hervorrief, bei der

OMUentlieh Berr Gymnasialdirektor Guhrauer aus Lauban ah Opponent hervortrat.

Sodann hielt Herr Privatdozent, Oberlehrer Dr, Crusiua aus Leipzig einen Vor-

trag Ober *die griecfaiaihen l'arötuiographen'.

Aui dritten Tage führte Herr Gjmn.-Direktor Dr. Bobrik aus ü»lu'anl uiia

seine 'Entdeckungen im Uoraz' vor, welche bei der Mehrheit der Versammlung olfeu-

bar ungeteilten Widerspruch fanden. Ich meinerseit^t glaube hinzufügen zu sollen, daü»

die Herren, die .so unbedingt alles darin verdammen, doch vielleicht wenigstens nach einer

Hinsicht ihre Meinung ändern werrk-u, jiHmlii li iiibezug auf die von dem Redner »oge-

uaimten 'Stichwortu' iui Uoraz, Herr DirekUir iiubrik i^it mehrfach von den Herren

Eckstein, Reine und Weichelt bekämpft worden: aber die Beobachtungen, die er in

der oben gedachten BeziehnnK i^emntlst hat. ?iuil zum Tpü derart, dafs nie zwar keines-

wegs seine Hypothesen stützen werden, aber »ul dte [i.'vjchologisch-ästhetische Beurteilung

des Horas nicht ohne Eininfs bleiben kSunen.

Darauf beleuchtete Herr Hofrat Dr. von L'rlichs am WflnclMtrg eine Stelle in

der ersten Satü-e des Juveual exegetisch, eine audere kriUäck
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Heute endlieh haben wir einen Vortrag de« Herrn GynuL-Direktor Dr. Volk-
inaiiii iius Jauer (Iber 'die geschichtliche Entwicklung der griechischen Rhe-

torik und die Probleme, welche bei der Ltickeobaftigkeit in der Überlieferung und in

der bisherigen Behsndhnig dieser Geediidit« noch ta iBten bleiben', gehört, und zum

SeUob eÜMn Vortrag des Herrn Dr. Hinrichs aus Berlin Uber 'die A<'oli-.iu>'ii iiu

Homer*, namentlich mit Kezug auf eine Streitaelirift; des I>r. Sittl gegen ihn und auf

eine gegen diese gerichtete Replik de« Herrn Dr. Hinrichs «elbst, die in diesen Tagen im

Boebhandel erscheinen wird.

Zweiter Prlisi lcnt: Dann wird wohl Herr Professor Dr. Buchbinder aus

Schulpforta die Güte liabeu, über die niathematisch-naturwiHseuschaftliche Sektion

m berichten.

Profe«»or Dr. Buchbinder (Schulpforta i: Die Si-ktioii filr MLith-^matik und Natur-

wissenschaften, deren Präseozliste 36 Mitglieder aufwiegt, wühlte r.nta YorBitzenden den

Profeesor Dr. Bnekbinder wn Sdiulpforta and sn denen 8lellTeria«ter den Gjmnuial-

din»ktor Dr. Oi-rharrlt ati<i Rislf-bpri. 7.v. J-'rliriftftthren» dm GymniHiiKlolMrlefaTer Dr» Pioper
und den Keaigymnasialiehrer Strüse von hier.

In den drei Sitningen, welche nnher der EriMhuiigBcitning ror den allgeniejiMni

SitnDgf'n von 8— 10 Uhr stiiltr.iinloii, wurden fnl(i;.'n'lp' 0..^v,'<-n>triiKle verhandelt:

Gymnasiallehrer Franz Lücke aus Kothen wi<buet« Hciucm verstorbeueu Lehrer

nnd KoIIi^en Profeieor Dr. Ehinm, einem hoehTerdiettten Sehalmaana disM« Lande», ein

pietätrolleH Andenken, iink'ni cv desst-n .srliarfsiiiuii^e Hcluiiiilhingnweiaft dtt gcachlOMMUn
stereomethschen Gebilde in längerem Vortrage beleuchtet«.

ReBhehntldirer Dr. Parow vm Halle <lthrte den von Hang fconebrnierten Uni-

Taraalapparat vor.

Oberlehrer Dr. Böttcher aus Leipüg sprach in fesselnder Weise über Beobaeh-

tnngen des SonnenlaafB dorch die Sefafller.

Dr. Friedrich Koth aus Buxtehude sprach über die Wirktui^ dir Sonnenataahbing

auf der nSrdlichen in Vergleich mit deqenigen auf der sadlichen Enlhälfte.

An aHe diese Vortrige sehlolk nch eine lebhafte DiBknaaion.

Weiter aber wurde Uber eine Anzahl von Anträgen eingehend verhandelt, znnachat

Aber den Antrag des Herrn Gymnasialdirektor Dr. Gerhardt ans Eisleben;

*Auf den Gymnasien ist vorzugsweise Geometrie zu IcAinn, TOn der AriChmetik

nnd .\lgebra nur so viel, al» zum Venstäiidnis jener notwendig ist'.

W<»nn ,nu h in der darauf folgenden Diskussion die Sektion zom ersten Teile dieser

These vieiiai L sympathisch sich iiufserte, so doch nicht zum zweiten, weabalb eie SS Tor*

zog, auf eine .\batinimnBg zu verzichten.

Anch einem Antrage des Herrn Realgymnasialdirektor Dr. Dronke ans Trier:

'Die mathematisch-naturwissenschaftliche .Sektion beschliefst, eine Konumssion

von fünf Hitgliedem zu ernennen, welche der nächsten Ventammlung geeignete

Vorschlüge für eine einheitliche Schreibweisf in di r .\lij'''>ra und Analysis,

sowie zu einer einheitlichen Bezeichnungsweise in der ütometrie machen soll',

glaubte dia Sektion nicht stattgaben, vieluiiriir Herrn Direktor Dronke imter .Aner-

kennung der Tendenz aeinea Antrags eranehen n sollen, salbet bastimmta VorscUiga

ztt machen.
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ISndlicli ein Antng de« Herrn Oberl«bi«r Dr. Nonvel am KWIt«!:

'lu den mathematischen Unterriebt ist eine allgemeine Deßnition von 'Produkte

und 'Potenz' schon beim Beginn dieser Kapitel einznlDliren'

wurde in der Torgelegten Form gleidifUls ftbgelelnit.

Dieaem nheinbar negativen Ergebnis i-tand eine Fülle von Anregungen und Aus-

fllhrimgen der eiimlnen Mitglieder gegenttber, welche das lebhafteste Interesse der Sektion

in Anspruch nahmen.

Kill von uuiiungreichen Tliesen begleit«ter Antrag de» Redakteur!* Hoffmann aus

I<^piig, betreffend die Vorbildung der Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften,

wurde erst gest«rn nach ^chlufs der Sitzani; flberreicht und konnte deshalb nicht mdir

erhandelt werden.

Nicht wenig aber wnrde das Interesse der Versammlung erhi^ht durh eine, wenn

auch nir diesmal nur kleine Ausstellung von LehrmitteliL Ich erwähne die Bachhandlung

TKMi Velhagen uu<l Klasing, weUbe n«Q anagestattote, recht branchbare Logarithmentafeln

von firrve nl » 1 -uniltt'. iVii> Huchhaudlung von Ackermann in "Weinhuitn, von welcher der

Maug.<iUe l uLv.rsalapparat hergeliehen war, vermehrt durch die von Professor Mang
neuerdings konstruierten Zusataappante; ferner eine interessante Sammlung optiaehcr und

sjii'kti .iltinaixtiseher Apj'nrate von Stohrer und Sobii in I-eipzig und eine ansprechende

Sammlung elektrischer Apparate aus der Werkstatt von We«>«elhöft in Halle a. 8. Dazu

kauen die stereometrisehen Modelle tum Vortrag des Herrn Gjmnasiallefarers Lücke, von

Helnze selbst konstruiert, tim! die- iufrTi'^^tinten A)iparate und Vorlagen -/«üii Vortrage des

üerrn Oberlehrera L>r. Bi>tt^-Iier, meist von>Si hüleru »elbst geliefert. Namentlich aber muEs ich

herrorbeben die reichhaltigen und recht instraktiren Sammlungen des hiesigen Gymnasiums

und Heilig'' Olli. i^ii)ijis. \rcli:l,i' im-- rm' Iii Vir nsvrilrdiger Bereitwilligkeit durch d;i' hi.-sigen

Kollegen, besonders durch Herrn Direktor Ür. Suhle zur VerfQguug gestellt wurden.

8d wurde das Interesse der mathmnaUaelion Sektion diesmal m dankenswertor

Weise geweckt und auf die Dauer gefes.selt.

Zweiter Präsident: Über die ueusprachliche Sektion, von der Sie gelesen

haben werden, dab ai« 28 Hitglieder slhllie, alao vim nun an ab dÜie siebente itändige
Sektion gelten wird, wird Herr Profestor Dr. Lambeek die Gate haben Bericht zu

erstatten.

Professor Dr. Lambeek (KStben): Hoobgedirte Versammlung! Die neosprachliebe

Sektion konstituierte sich um 1. Oktobt r. Die Zahl der Mitglie<ler beträgt jetzt 47: die

Sektion ist somit, wie schon der Herr Vorsitzende soeben erwähnte, für die kOnftigeu

PhilologenTenammlungen stindig. •

Am 2. Oktober hielt Herr Oberlehrer Dr. Lftwo aus Bcmburg einen Vortrag

über 'den Anfangsunterricht im Französischen', an den sich eine Besprechung

schlofs, die am 4. Oktober fortgieaeirt wurde.

Am 3. Oktober sprach Herr Oberlehrer Dr. Deutschbein aus Zwickau Uber

'die Lautj^hysiologie beim neuspradi liehen üuterrichf. Nach längerer Debatte

wurden folgende zwei Thesen einstimmig iuigi-uommen.

1) 'Trotz mehrfacher Bedenken ii^t es empfehlenswert, in der Schule
beim neusprachlichen Unterricht von Anfang an die Besttltate der
Lautphjsiologie zu verwerten,'
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2) 'Dftbei dOrfen nielit einaeilig die pbjaiologi««li-g«seUa«li0a Tor-
izi'nicre berttekaiohiigt werden, «ouderii in gleicher Weil e die «kueti-

scbcu.'

Am 4. Oktober wurden cum ersten TorailaeiideD dw fiektian für die nldiato

Philolof^enversanitDhiog ich selbst, 7uiii z\st'iten Vorstlzpmlt'ii H«Tr Professor Dr. Vietor

aus Marburg a. L., zu Öobhftffihrem die Herren Oberlehrer Wetzel (Berlin) und Dr. Kflbn

(Wiesbaden) govriihlt.

Nach längereni MeiiiuiigsaustauHcli Aber den AnftagMuteniobt iu FiamiSHMben

wurde folgende These einstinunig angenummen:

'Im frensSsiachen, wie im leugliaehen Atifangsunterricbi iai der
Lesestoff zum Aufgangs- und Mittelpunkt zu machen nnd die

Grammatik aussehiiefelich indaktir zu treibeiL'

Zweiter Präsident: Heine hoehgeebrten Herren! Sie haben die Beriebte dar

Sektionen gehört, und ich bitte noch besonders im Namen des Präsidiums, daft die Herren

Vorstände die Protokolle bald einseudeu wollen. Die Ergebnisse der allgemeinen Sitzungen

hier iu diesem Kaume bnnche ich nicht zu rekapitulieren: ich beschränke mich dalier

auf eine kurze Enrähniuig dessen, was aufserhalb geschehen ist.

Wir tialiui< u teil an der GmndeUiialegiing eines Denkmals für einen berühmten

Sohn dieser Smdt,
•WilliLlm Malier',

dem Lehn r. Itiihtcr, fJrii i liriifn-uiiii. /u dauerndem Gedächtnis.

^>ei>en dem Autitlug nacii W orlilz mit seinen archäologischen Schätzen und seineu

Natliraeh5iibeiten wurde von einem grofsen Teile der Versammlung eine ehemalige Uni-

versitüt^stadt besucht, weicht' naeli liochbedeutFamrr Soitc hin cinr Wiege der Entwickelung

der neueren Zeit genannt werden mag. Aucli sie wird eine iu den Erinnerungen

eianehneB, welcbe Sie voti Desaan mit sieh in die Heimat mrllektragm.

Möchten dif^p Erinnerungen im iillt;cnn iii«-ii niclit m liel 'Iliuschungeu in sich

bergen! Au redlichen licmUbuugeii, Ihnen den Aulcuthait hier zu erleiebteru, hat es nicht

gefSfiUt, — als Niebt*Deasaaer darf ieh es vereiehernt atwa minder GelimgeiMe werden Sie

fr.,'i:ridlii'li--f entschuldigt haben. In Tl'.nT iillfr Xanirn ilnrf ich deii Hank aus-|iref hcn

au die Einwohner der Ötadt im ganzen, imbesonderc au die i' cstausschüssc, die städtischen

«nd Btaatlicben Behörden, wie es anderen Orte bereite mehrfach anageaproehen worden

ist and wid.l iimner iioeli dfr ErL;"inzutn,' tiflfirfi'n wird.

Aber auch die Anhaltiner wissen Ihnen lebhaften Daul^ dafs Sie diese aehon 1852

und 1877 ins Auge gefafste klemere unter den StSdien DeutschlBadi nunmehr durch Ihre

Versammlung geehrt haben: unser geistiges LeV)en wird reichen Gewinn daraus ziehen.

im Namen des PräsidiamB danke ich ferner aufs w&rmste allen, weiche Vorträge

rersproehen, besidientlidi gehalten haben, — allen» welche die Sektionen Torbereitat, be-

ziehentlich geleitet haben, — allen, welche dazu beitrugen, die Erörterung^ der Yor-

trüge, Thesen, Beschlüsse fimchtbarer zu maehen, das Gedeihen der Versammlung Aber'

haupt gefordert haben.

Aus dorn Widerstreite der Meinungen geht die Wahrheit hervor, soweit sie uns

b< s^ liu dfu: ergiebt sich der Weg, auf dem die Forachuag dem Ziele admorgerade aicb

entgej^eiistreckt.

T«llMaSliiiis«a Itr a'. nUiilafMnrM«>«lafe(. ]#
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Wir dankeu altcu vierhuudertuudsechs , die überhaupt «fiehieneti «tud, soin Teil

aita entlegenen Teilfii iles ViilcrluinlfK, jn uns ji'iijclt;i,'4<n (jrranun.

Weit entfernt, den 8pruch mit mm »uzuweuden:

noXXol |kv vap0i|K<xpöpoi, Traüpoi i4. P&X<n>

Tertrauen wir vielmehr, dafs jedfr ahne 1'iitir5chi''i] in sfincni KrHsf» <*twas 7.11 vpnvpr!«n

gefanden, das der Schale, der Wisseniichaft, der idealen Volkswohlfahrt zu gute kommt
AI« mein hoehmehfter Lehmr, d«r verewigle Niigebb«eli, vor 83 Jahnm jene

berrllclif , fa^t wie nn F.'iniilifTtffst uiir erscheinende Crianger Vi-iv-aiuüihiii(,' ^clilnf-, li ren

flieh in der heutigen Sitzung wohl nur noch swui Mitglieder mit mir onnuern dürften,

apndi er n. a. dea behenifenrnreri» Wort: 'Die Philologie terliert mun grSAten Teile

i)irf |ir.il:iiM lir ni'ui-u!i;ii^', wpini tiiclii 'lio Kr^rebnissc ihrer Forschung durch die Schule

dem Leben vermittelt werden j und <]ie Schule verkümmert und erstirbt, wenn in ihr

nielit der erfrieeheiidei stete TerjOngende Geist der lebeudeo fertaehveiteiuieii Winenwdiaft

herrscht, sundern nur da« Gespenet eines stohem gebliebenen, inunw mehr Tcnltendea

Wissens umgeht.*

UiWihte dies mich in Zukunft von nnn behenigl werden!

Mein« Herren, die Tagesordnung ist ersdiöpft; ich adiiclie auch Mi, die Ver*

•ammlung in eehliefaeu.

Herr Hoftat Prof. Dr. TOn Vrliehs bittet noeh nm das Wort; ich gebe e« ibm.

Hofrat Prot. Dr. von UrlicliB (Würzburg>: Meine hochverehrten llerren! Ea ist

eine gute alte .'^itte, daf» die scheidenden Teilnehmer einer Festvßraaromluntif. wie wir sie

heute hinter uns haben, ein Wort de« Abschieds und ein Wort des Dankes an diejenigen

Personen richten, welche ihre Verhandlungen vorbereitet, geleitet, /i; Kiidr geführt haben.

Eine angenehme l'llirlit ihm) « in.- leichte Filicht ist es fUr mich als einen derjenigen, die

an früheren Versanuuluiif^iii. an ihren Vorbereitungen und ihrer Leitung ebenfall« teil-

genommen haben, — eine iingenehnie und eine leichte PÜicht ist va für mich, hier an

diesem Orte, diesem I'^lsldiinn gegenüber, in dieser \'er> i!iiii!liii!<r fin liorzlichea Wort

der Fri'ude und des Dankes auszu8j>rt'clien, de» Dankes für alt du« Schöne und C»utc, das

ons hier in einem so reidmi Uafse gebpten irorden ist, dafs ich in der That sagen kann:

Viel»»)- Mt-Mstlii^ji Strultf Unhf itli ii: s'-hon nnd ihren Sinn kenneu grleniti ahcr fitio Stnilt,

in welcher sich ein so fröhliche."« Aut blühen von Natur und Kunst mit einer wahrhaft

entiindigen nnd tod der herdiehsten Wirrae dnreh^Bliten Teünalune aa ier Wiasen-

•eliaft und ihren Vcrtrrt.'m in liolinrinii fuulet, als hier in Debsau, eine solche

Stadt — muh ich .^geii — ist mir nicht yorgekommeu. ^üravo!) iUeiue Uerr«u, wir

werden einen unauslBecUiehen Eindmek mit uns wegnehmen, einen unattslaaeUiehen Ein-

druck des > Uli ulli' ih'L'Jf'ui^i.'ii , (vr'h'lic iiii> liiiT >n frnnTullirh cntjjegengekommen

sind: von dem erlauchtesten Fürstenhaus« und der hohen Stoutsregicrung bi» herab auf

die bereitwilligate DienatCnrtigkeit, die wir nieht genug anerkennen kennen, welche nun

von weiten der studierenden i)der der studieren werdenden jungen Leut-- zu t- ft geworden

ist, welche uns als bidicTopot, als die ÖTpiifwi 6<p4novTcc (Heiterkeit) mit Aufopferung

grofser physischer Kraft geführt haben durch die Gasae», so dah wir uns immer wieder

an dem richtigen Orte befanden. Also diseer rüstigen, dienstwilligen Jugend — und das

ist wohl die «nnge Lticke, die hier nock aneauflUlen iat — erlaube ich mir meinerseits

amdi noeh meinen Dank auasaspredian.
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Heiae Hemn, diese jetzige Philoloj^Bvemmmlaiig, welche vak «otr aotch«a

Umsicht und mit einer solchen Teilnahme von dem PrSaidiam oud aeinm Assistenten

geleitet worden ist, daf» auch in dieser Beziehung wir ssgm bUnnen: es ist doe Muster»

Idtnng gewesen (BimTOl), dic«e Ph9o1og«tivers«niin1trag bst wieder in bolieni Mslse —
und e9 gereicht mir zur hcriclichen Freude, das auasprechen /u kruiin )! - die L«>benHkraft

dieser Institution sn den Tag gelegt, eine Lebenokraft, die iii< hi sd sehr allein in den

IMsitiven Resultaten neh ftafsert, welche die hiesigen Beratungen mit sich geführt haben,

und auch die sind nicht gering an7U8chla^en; aber sie würden gcgeiiillx r iler umÜBSasodsn

Thätigkeit, die sich in verachie<l«'iir'ii Tmlen unseres VaterlHiulrs in den Äufserungen von

Vereinen grofseren und kleinereu L mtiijigwi kundgiebt, vielleicLt keine hervorragende Be-

dentnng ftir sich in Anspruch nehmen können. Aber die Gemcinachaftlichkeit, die VsP*

pinigung aller derjfniü;fii, wflrhr ^l.>ic hartiir iIiMikcu uui! fillilcii, (Im \ tM-.si-liIcilpnsten

Teilen unseres Vaterlandes, die schlage ich nicht allein iür den Kopf, sondern auch fOr

das Herz höher noch an, alt dacjenige^ was im flnueinen hier gaeehehen ist Bine parli-

kularisti'clif» Leistung v(>ti 'fSton ciiiPis iiorli so hwh anzu-ichlagenden Provinzittl • \m<\

anderen Vereinen kann dieses <7efnhl der Gemeinsamkeit, der Zusammengehörigkeit nicht

ersefaen. ünd wie eich dnreh das hexte Geateiii des Thttiinger Waldes immer ein nanes

Thor crüffiift, Trelches den Sflden und den Norden mit oinniidor vrrbini^pt, so dürfm f^ie

erwarten, dafs in jeder solchen PhilologenverBanunlung ein Stein mehr aus der morschen

Bnine der immer noeh hier nad da bestehend pertiknlariatieehen Beebehnngen sieh

entfernt. 'niMvo'N Diese nationale Bedeutung der Philologenversaminluii^ hfrvur^'clioljen

zu haben, gereicht mir zur lebhaften Freude. Meine Herren , erheben Sie Sieb von Ihren

Sttien, um dem PrSsidium Ihrm Dank fBr seine Thätigkeit anssuspreehen! fDie Ver-

aammlung erhebt sich imtiT I-^bhaftem Bravri.,i

Zweiter Präsident: So schliefse ich namens des Präsidiums mit dem wärmsten

Dank aacili noch fOr diese lieheoswfirdigen, fireoudlidieii Worte die DeeBaner Phildogeo-

ersemmlnng: Fuit conventus philologorum et pneceptorum Geimanieonim tngesimnf

seiptimw, — viTst duodeqnadragesimusl
(Sekhift dar ffitsung 1% Uhr.)
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Verhandlungen der Selctionen.

VersAiekaii der Mitglieder.

1. RttaeliB, Obmelinlnk. D«mkii. L Tor- l a«. QoUaiBnD, Dr . Oberlebnr. BaO* tfl.

tUmifT. SS. Qregei, Oberleincr. Zeibtk.

r AktOB, Dr., GynumiiMvaklw. Kivmburg %S.
j

30. Oresier, Piof. Dr., Witt-

Ii. TonÜMBdv.

8. Alorm li', Dr., Profen^ur > 'Iiulpfort«.

4. Ariioltit, Dr., Oyiuniiiti^tiiKktor. Preuliw.

5. Bennhold, Oberlehrer. Dexiao.

6. Berater, Oberltsbrer. Deseau.

7. Oindteil, Dr., Oberlehrer. Berlin.

8. Boldt. Dr., Oberlehrer. Eberawalde.

Brandt, QyainMi^diraktor. Bambuy.
10. Brandt, ObarMnw. CMnai«.

11. Brlanar, Inepektor. Zcrbii.

lt. Brenneoke, Dr., itektor. Friedlaad i/W.

M. Brin«kmei«r, Dr.. FrodMMv. BMÜcnitedt

14. Conrad, Gj-mnaaiallchrcr. Nea-Ropiiiii.

lü. Cramer, Oberlehrer. Uernburg,

Uu Crnaitt«, Dr. Ltipiig.

17. Decker. Dr,, Oberlehrer. Mnf;<l<lnug.

18. Diock, Dr., Oberlehrpr S^hulptorta.

l'.i- l>r. PrvNj-F'j'r. Grimma.

80. Droste, trymna.-ialli lnf r Detmold.

81. Eberhard, Dr., Obtrl.^hn'r M.iu'ileburg.

28. Eckotein, Dr., Profe.>-ur L

$§. Eeksteiti, Dr., OymBMMlleluor. Zittau.

M. Ehling, Dr., GTsniMiallakrer. Cell«.

55. Eulcr, Dr., Professor. Berlin.

M. Fi frhitr. Pr . RftalfjmnMiaMtmlrtfrr Bcmbuig.

tf. FAratenanv, Cknd. piioli. Magdeburg.

M, Franke, Dr., Oberlehrer. Dentau-

W. Frasdorf, Real^-mnusiallehrer. Derafttt.

8'). ! i-I'mI. 1. Hr., OyrDna»i.il'liri.A'(jr Stvml.il.

31. Krictirit. h, (jymnasiallebrer. .Hühibauaen i/i b.

88. Fügner. Dr.. Konrektor Nienburg a. W.

15. Fulda, Dr., Qymiiamldirektor. SaagarhanMii.

a?. HMCk, Rualgjmnaaialkhrer. Ortand«.

M. Raaeke, Dr., Profeator. Burg.

A*.K Hm h' mann, Dr., Profewor. De«Mia.

40. Uedicke, Dr., Profeuor. Quedlinburg.

41. Heintelmann, Dr., Oberlehrer Erfort.

48. Herrmann, OjantaaiaUehrw. Saabanaan LA.
M. Hifabaoh, BaUor. Daiaaa.

M. JabD, FAimr, PMaili Ii.

U. Jobat, Obarlaber. Stattiii.

4t. Job«, Rektor. tTaTcnM>nr

47. Junge, Prof. l't
,

i iMnrn.'.iiilrtirektor. (ireiz.

+S. J'-inutnann, Dr., ](• ktnr ninl t'rofpsBor- Leipzig.

49. Kutiut'ngiefser, Dr , «iymua«ia]iehrer. Läu«-

burg.

60. Kebrbacb, Dr. Beiliii.

61. Kern, Prof. De, OTomanaldinktor. Barlin.

M. Kern. Gymnasialdirektor. haakfhrt 1^.
6a. Kirobner, Dr, OytnnanaOebrar. Wiimar.

54. Klein, Dr., Gymnajiialdirektor. Eberawalde.

66. Knoche, Dr., Uymnaviallehrer. Magdeburg.

66. Knoke, Dr, Oberlehrer. Hembiurg,

67. Kohl er, Direktor. Bemburg.

M. Köhler, Rektor. KönigDwiatW.

69. K«hler. Dr., Oberlebnr. D«hwi,

«0. Kolbe, Dr., Gymnaaialdbaktw. Treptow lyR.

61. Krause, Dr., Profcxtor. Zerb»t.

; 62. Krdger, IVof. Dr.. Schnlrut nnd GymniMial-

direkter. Dei<»«u.

'

fl.'? KntliP Dr , (TimnasiaUehrev. Wismar,

, 64 l.aU« iiiiiüu, i'roies^or. «-iri'itVwald.

Lammert, Dr., Oberlehrer. Leipzig.

1 «6. Liiidner,UyBUiaaiald»ektor.HifacbbeigLScU.
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#7. Loitsisg, Dr^ Viokmm. Bvlin.

«&. Iflbbtrl, Dc^ OjmnmaOt^m. Htll« tfl.

W. ]I«ier, 0.'nnr.».«iA|<Utdrtor. Seilleb.

•0. Vi ehe, Ii> algTDiojuiaQdmr. Halbexstadt.

71 Nfi;ff, Dr.. GymnatiiiUflirektor. Stettin.

72 MalUi, Dr.. rrofeuor. Anutodt i. Th.

T«. MtenUk, Dr., OjanadtiittxAivt. Notdm.

T4. Klanaytr, Dr^ qymiiMWltiirer. PoMm.

W, OrtauB, Dr., Vntmm. SaUnuiBgeB.

76. Pfautsch, GymnaBÜildutiktor. Spandau.

77. PUt]iB«r, QjauHMwUehnr. Banibarg.

78. PSklig. Dr., OlMilduw. SMbBBMn L

W. Pelthier, QyBMWiiiBlktor. VHMosL
n. PriBMl, OyiiuuudBlIthTir. Stauda].

01. BftsBin«, Dr., 0^inna«ialdirektor. BraadeR-

hurg »/H

88. R«i nicke, G;mDa»iallehrer. Ue«8au.

83. Richter, Dr., Rektor. Eislobcn.

M. ftichter, ProfeMor, H«ktor. Leipug.

tft. Eogg«, Dr., Oberlehrer. FOnteBwalde.

M. Röhl, Dr., O^auuMiBldinklor. KaBigsfaMtgl/N.

|

87. Sc h aper, Dr., Gymnuisiuldircktor. Berlin.
'

88. .'Scbimberg, Dr., GvmnaBiallehrer. Ratibor.
I

89. Schnelle, Prof. Dr.. Rektor. Gritnmn.

90. Schräder, Dr., Geh. Uegierungsrat nnd (Joi- :

vervit&tdkQrotor. llalle a,.S.

91. Schroeter, Dr^ Caad. prob. Zerbtt.

ML. B«hnbriag, GTianaHallahiar. Uarlin.

M. SahabriBg, Dr., GjniaBtiBMinhtor. Lflbock. \

Sebnlie, Dr. Uback.
M. Btier, G;mnaaialdir«ktor. Zerbit.

96. Stier, ProfeMor. Wernigerode.

97. y, Truf. Dr, Schulrat Jona.

98. Staieiiborg, Prof. Dr., Konrektor. Leipcig.

9». Tbial«, OjnuaüaUehrer. Stettin.

ICO. TboaiBaiawaki, OyrnnBaiaMiTalitor. Xamiti

L Waatpr.

101. Todt, Dr., Fraviaalabdinlrat Ma^bmg.

los. Urban, Prof. Dr., Prop«t. Magdeburg.

108. Völcker, Dr., Direktor. Schönebeck.

101. Waschke, Dt^ Obarlahnr. Zarbat

10». Weber, Dr. BarUa.

100. Wabar, Dr., OyauaaaiBMif«lEtor. Etacnaeb.

107. Wegener, Dr^ Obariabnar, llagdeborg.

108. Wehrmann, Geh. ICegianmgt-BBdAaröna)'
achulrat. Stettin.

lOV. Weifsenborn, Profensor. Erfurt.

110. TVcirtenborn, Dr., Oberlehrer. Mitblhauaa
i.Th.

111, Wessel, Dr., ObaaMuNur. KiOitriB.

III. VTf-yhe, Thr., Obarlafarer. Bataan.

Wilmr-rH, fivmim^i.illi-Iirer. Schuipforta.

III. Witti 1., lir., H-'.il^'Miin.isialdirektor. Ka«i«el.

Il.'i. Wittij.', < iyriiri.i 'i.iilrlir.jr.

116. Wolffgram, Dr., G^-ouiauaUelu«r. Franaloa.

llf. WOrBar, fnt. Dr, Kanreklor. Laipng.

lia. Zail«, Dr., Ob«lehrar. Barlis.

llf. Zlppal, Dr., Obadahiar. Giaü.

Erste (konstitnierende) Sitsung

am 1. Oktober 16BI.

!i iltni: Schlüsse der ersten allgemeinen Sitzung konstitiiii'rti' >icli t'.u- S. ktion

in der Aula des UymuaaiuiiM. Zum ersieu Vorntzeuden w&blteu die Auwcscndeu Herra

Olwraehulnit ROmelin (Dobsku), nun zwätni VorattwndeB Henrn GymiiMialdirefctor

Dr. .Atii it; (Xiiiimliur^ri, /II Fi tiriftfQlirern Herrn Prof. Dr. Ilachtmann (Dessau) und

Herrn Kealgymiutaiallehrer Fräsdorf (Deaaaa). Bereite belknden sich in den Händen

Müntiicher KGtglieder di« snr Veihaiidlang atehonden gedraekteo ThmeD, velebe dorn

Präsidium der VerHammlung aufWunncli dessell>en zur Erraöglichung recht/.eitigen Druck«

schon vor Beginn derselben sugegangen waren. Die Tageaordnung vnrde demgeuiäfs so

featgeatetlt, dafa am Doiment^ AWr du Thesen des Herrn Prof. Sttor (Wonigerode),

am Freitag Aber die des Herrn Prof. Dr. Euler fBerlin^ und'am Sonnabend tbor dio d««

Herrn Oberlehrer Dr. Heinaelmann (ürfbrt) verhandelt werden sollte.
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kn Dnickacliriflen wuen ausgelegt:

1) Die neueste Xuniiuer «ler 'Berliner philologisch*'!! Wochenschrift'.

8) Ein« Prob«auiiuii«r der im Verlage von A. Hot'mann k Comp, in Berlin dem-

niehst «laelMiDenden^Monnmenta Gennaniae paedagogica' von Dr. Karl Sebrbach

iBerliu).

3) £ia Heft des 'Jahresberichts der klassischen Philol^«' von Bursian, fortge-

setzt von Iwan MfiUer.

4) Eil! ProbeabKug voa 'BiikUeil, der dentacha An&ais in Prima'. Berlin,

Gärtners Verlag.

Zweite Sitzung

am '2. Oktober 1.SB+. luurycnä <S LUr.

Vor8tt/.euder: Ob*r*chulrat Riimelin (Dessau).

Vortng des Hern Frofsflaor Stier (Wernigerode):

Duf in UttellNAiwtiAe tm Lekr|»l«i« der «jrwuwln wA Bealgj mnaaf«

•ugescUoMot wcffienf

HociiL;- '']iiti' Herren! Ehe wir in die Diskussion der von mir gestellten Thesen,

(he sich in Ihren Händen befinden, eintreten, sei es mir gestattet, einige erläuternde und

begründende Worte vorauuuschickeu. Die Frage, ol> sitb unsere höhern Leliranftalten

mit Unterricht im Mittelhochdeutsdien befassen dfilfen oder sollen, ist schon oft ingröfseni

oder kleinem Vcrsiiniiitliingeii von Schul niüiinern erörtert worden, aber imm»r ii'U-h nicht

endgiltig entschieden. Im Jahre Iböl uahm die l'hilolügonver^aninilung zu Krunkclurt a. M.

mit groAer Majorität die Thesen Üuclolf Raomers an, die es als eine Aufgabe des Gym-
nasiums 1»c-/(>ii-lineteii, durch Einführung in die Elemente des Mittelhochdeutschen und die

grammatisch und lexikalisch sorgfältige Lektflre mittelhochdeutscher Dichtungen den

Sebfilem den Zagaug aar altdeutschen Litteratnr an Sffnen und sie in die Gesehichte der

ileutschen Sj^rarlic r-in-ziifnlirpii. Atn-r weiiii e-" darnach auch eine Z^^it liin'4 ^thi'iin'n iii trhte,

als werde es bald dahin kommen, dal's die Frage nach der Berechtigung des M!ttelhocb-

deutschen im Lehrphine unserer hftheni Lehranstalten allgemein bejaht werde und wenigstens

kein (Jyiuniuiiutn Ihm die Aufnahme nnrli v-rnageu konn«-. s'i )M>Ai iloch dnr Üncksrhlag

nicht ans. En wurden schwerwiegende Zweifel und Bcdeukcu gi'gcu dic^teu Unterricht

geltend gemacht, und wenn auch gewichtige Antoritftten, wie Schräder, Laas, Wandt,

Dietrich an der Überzeugung, daft* das Mittelhochdeutsche von unfern .Seimlen nicht aus-

zuschÜelsen sei, festhielten, so durfte doch niemand, der beachtete, vou welcher äeite jene

Bedenken ausgingen, dieselben mit dem in manchen andern Füllen xutreflSmden Worte ab-

weisent 'ars non habet osorem nisi ignorantem*.

Wer nun als unbefangener Beobaoht«-r all diese Kundgebungen überblickte, der

konnte daraus wohl kaum den Eindruck gewinnen^ als habe sich der ira Laufe der Intiten

Jahrzehnte eingeführte Unterricht im Mittelhochdeutschen überhaupt nicht bewätirt uinl

verdiene als Uberfiflasig und^uuntttz oder gar DUr Erreichung der eigentlichen Ziele de«

deutschen Uaterricbta hinderlieh allenthalben, wo er bestehe, wieder beseitigt zu werden.
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Und wenii man die von den «.legnern vorgebrachten Oriinde niiner betniclitele, so schienen

diese m«]it •owoU in der Nfttnr d«r SmIm m liago^ sl« in gnrisMn 8clnneri||^«teii und

('Vi,l«täiiden, die viellei(*lit nirht sn «li^lir wegen ilirer T'n\'friii>''ifH:rhkfit !iprvorf,'e{rn(rn

waren, al» infolge einer luethodisch nicht Hugeniesteaeu Behandlung. Auc)i lami «icli kaum

cioier, der den TJntmidit im Miitelhachd«ntadieii unbedingt verwurfeu ISM», sondmi die,

welche ihn vom Lehrplane au§);eschlassen wissen wollten, erkirutrii nur, dafs unter den

gegebenen Unutüuden für ihn kein Uauot bleibe, daCi er minder wicbtig und notwendig

Mi ab vielei andre, da« darüber nicht veniumt irerdcn dürfe, und iaabewadere bebaup'

teten »ie, die Erfahruuu' luibe gelehrt, dafa der Erfolg dieaea Unteirichta der aofgewaudtea

Mübe und Arbeit nicht entspreche.

Man Mitte daher vielleicht erwarten kSnnen, daT» doreh die neuen LehrplSne, die

für 'V.v liohern Lehranstalten Preufsens am 31. März 1882 erlassen worden, dem mittel-

hochdeutschen Unterricht eine ähnliche Stellung sogewieaen worden wäre wie der pbüo-

aophiaehen PropideDtik, d. h. dalb derselbe für fahnltativ erklSrt worden wtr« und die

Erliiubni» zur Erteilung desselben davon abhängig gemacht, dafs eine geeignet« Lehrkraft

Turbäuden wäre und die notwendigen ^üele de« deutichen Unterricht« auch unter Beibe-

haltung det Uittelbochdetttacben erreteht werden ktanten. Dies <-t j> il och nicht geschehen,

sondern dieser Untmrieht ist (wie die vom Referenten hier verlesenen „Erirmteningen"

janer Lelurplane zeigen) vom Lehrplaue der hühem Schalen Preofsens durch jene neuen

Beatimmiingen so gut als unbedingt au8geRchlo«»en worden.

Je unerwarteter diese Entschei>lung gekommen, um so entvi lii< i]t iii r ward sie von

kompetenten Slimmföhrem in und aiifserhalb Preufsens bedauert. Ich erwähne hier nur

die Erklärungen, die durUber Wiese („Pädagogische Ideale und i^roteste", S. 121 >, Jaeger

(in der Ii* urt 'iliing der neuen Lehr[<lüne in den Masius'sclien .Tahrbnchern 1882, Aug. u.

Sept , sowie in „Aus der Praxia" S. 8-1) und ganz nenerdinga K Goebel (Gjrmuaaium 1864,

Nr. 11) abge^^eben.

Da nnn auch einige deutKch« Stauten, die t>on.st mit den neuen preufaiachen Labr^

planen in den Haujitpunkten durchaiw iiln'reitistiiumen, im ausdrficklich'-ii »ipt^t-nsat/. /.u

jenen den mittelhochdeutschen L'uteiricht festhalten, üu ist wohl eine Besprechung dieser

Frage, die VTiea« im Jahre 1861 in Prankfurt ala aiaa MB^tionale Angelegenheit^ be-

Eeirhrtfti', i i linscr-r Ir-utigen Versammlung diir.liu uii^c/^irft und zeitgeunilV I'ri'l <1ie

entschiedene Überzeugung, dafs etwas versäumt werde, was eigentlich geitchehen müsse,

wenn dieae tOr nnaer nationales Leben ao wichtige Präge jelat hier nicht besprochen

werdp, !iat uiirh da7.u bew'itrci. dir Sache, die ich vor eiTiiui'n ^Ir'iuit'-ii in •iiMM' lsl*'iiiM-n

Versammlung zur Sprache brachte, auch hier zu vertreteiL Freilich hätte ich im Interesse

der Sache dringend gewOnscbt, dafs ein Bernfenerer und Erfahrenerer hier an meiner Stelle

stünde, r?,i ich gerade mit diesem Teile des deutsch' ri f-if-^rrichts dtirehaua uicbt SO lange

mich habe befaMcn können ala manche der anwesenden Herren.

Eintritt in die Debatte.

These 1:

*Die Idee der nationalen Bildung fordert eine Einfahrnng der Schiller

der Gymnasien und Kealgyninasien in die deutsche Dichtung des

Mittelalters; denn in den besten Eraeuguiaaen jener hat sich der
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deuttehe Geist einen ro yollkomiueneu und eigenartigen Ausdruck
geschaffen, dafs kein anderes Element unserer höbereu Schal-

bililung eiueu hiureicheuden £ra*ts ffir die Kenntaia derselben
gewährt.'

Stier (Wemigerotli' I : Ich will auf den poetischen Wert unserer mittelalter-

liilu'ti Ditliliini^rn Kifr iiloht einen Ijc-suiiJcrn Xaclulruek legen, obgleich ich nicht zugebe,

dals man den Vorwurf der Inkongruenz ron Form und Inhalt g^en diüstilben überhaupt

olina Unteneliied and Einschiinlrang mit Baeht «rfaeben darf. Ein aodiae MotiT ist liier

wiclitifji'r uiul durchschlagender: der sitfüche Gohalt und nationalo (!fi^t. Darüber

viel zu sagen int hier gewifs nicht erforderlich. Es i«t Pflicht der i>>chule, Ata natürliche

ItttereaM, daa der Kittbe für die HeMen der demtadien Voneit mitbringt, an |ifleg«ti,

Icbendijj zu orlialtm, zu steigern und in den Dienst ihr«»r höchsten Zwecke zu stellen.

Damit der herauwachseude Jttugliog sich der Gröfse seiner Verpflichtung g^eu sein VoU^

oU bewobt werde, damit lein nationalea GMbttgefBU ein begrindelea nud geliatertea aei,

miifä fi- viTtraiit sein mit ili'ii Erz.Hifriiis.sen, in tlrnon sirh ilio nationale Ei'j;euart den

ToUkommeast«u Ausdruck geschaffen; er muTa wirklicli^ als initlebeud und mitemptindeud,

beimiadi aein m der Geaehiehie aeinea Yolkea. Biuen Eraata für daa, «aa Nibelnngen»

lietJ und Walther, wenn der Jüngling von ihnen einen nachhaltigen Eindruck empfängt,

in ihm wirken, bietet weder irgend ein Wert:; unarer neuem Litteratur, die ohne du
Nibelungenlied ebenso onvollatindig ist wie die grieefaisebe Litterator obne Homer, nocb

die deutsche Geschichte. Vielmehr bedarf gerade die Geschichte des Mittelalters, damit

sie fOr den Schfller TeratifaodJicb and lebendig werde, einer Uoterstatanng durch Ver-

senkving in die Gediebte jener Zeit. Der SdilUer kam aieht aua mittelaltwlieben 0^
aehiehtaquellen s(h<>j>tVii, wie er Tbuk^dides und Sallust, Ciisar und Livius liest. Wie
soll er ohne Vertiaiithi it i iit berrorragenden Erxengnissen des Geiates jener Zeit aidi

wirklich in Gei.st, Stiuimi nu', 0«flth1 und lieben jener Zeit hineinTeraetaen? Denn djaa«

kommen, da die Poesie qjiXocoq^wTtpov koi CTTOubaiÖTtpov «CTOpioc, in der Poesie y.uui roUem,

konkretem, kräftigem und wirksamem Ausdruck als in irgend welchen einzelnen ge-

schichtlichen begebcnhciten. Wie ganz anders lebendig wird dem Schüler die geistig so

reiche laul von no gewaltigen Kämpfen tiefbewegte Hohenstaufen/.eit, wenn er die *o in-

diviilucll iiuHi4e].r":Lrte Dit litr'r]u'rsriiitie}i1vei( '\^"alt!ii>rs lieb gewinnt und sich in iliii liinein-

lebti' Lud ui iliesci liiuaicLt kalt« ich es auch liir wichtig, daTs der Schüler uicLi nur

mit der Nibelungen sage in irgend welcher Prosaform o<lcr modernen Bearbeitung, sondern

mit dem mittüm k IhI. uIsi lun Liede in der Urs|)rache Iwkannt un ! v«»Hr.int \\en1e. Daa-

selbe ist, wemi es auch die »Sage nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt uns bietet,

doeh daa einaige in dentadier Spraebe erbaltana umfbasende Denkmal derselben und daa

Hti Bedeutung alle andern Volkaepen weit Oberrathen de \'ijlk.-e[io'i, nUn iln^ vomehtUNt«

Gedicht, in dem die deutsche Heldensage poetische («estaltuiig gewonnen. Kulturhisto-

risch betrachtet ist es daher dorohaus nicht gleichgütig, ob wir das nnn einmal infolge

ile-f tlint'iriehlielien i^'i-si Irielitliclieti 'Rritwickelim^ in dieser Jf'Rtnlt ^ifh hietendo nnttel-

huchdeutsche Epos o<ler eine von demselben doch immer irgendwie abweichende Darstel-

lung der Bage dem Bchlllar bietra; und ieh halte et für angemeaaeu, dafa man erat T«m
Ni' . Inngenliede ausgehend den SehlUem einen Blick in die Vorgeschichte der Saga

erijffue.
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Der Voraitseode atellt die Frage, ob die Ordnuuif der Thesen eSu^lialteii werden

•olle oder nicht.

Dieck (ächuipfortaj trigt darauf au^ These 1 und 3 mit einander su verbinden,

wogegen der Torntcende bemerkt, dab oicbte entgegenstehe, beide Theten auaeinander-

»ihalten.

£ok8tein iLei[>zi^i hütt« lieber gesehen, wenn These 3 suerat bebandelt wflrde,

d» nnr durch die Erlernung der miltelhochdeatacbeu Spreche ein Tollea Tentändnia der

Diebtungen luuglich aei; doch hat er aiieb niehtt dagegen, daft Theae 1 tuertt be-

aproehen werde.

Dieck ist der Überzeugung, dals Stier den nnttelhochdeutacheu Dichtungen,

namentlich dem Nibelungenliede eiiM u /u hnlu u Wert beilege: bei der Behandlung des

ktztoreu lurtcli*' man nur ailziili"iii;iir ili»" obaulituiiij:, ilals das Inti'ressp, welclie« die

Sciiüler der Dithtaug eutgegeiibrachten, recht bald erlahme und eine- gcvviissc Euttiiuschuug

eintrete. Ea komme bei diesem Epoe Tomdiulieh darauf an, dem Schüler die Sage zu

vermitteln, und zu diix'm Zw i-Vf genüge e«, nur einige Abschnitte daratis ihm niitziiteilen.

Anders stehe es mit den Gedichten Walthers von der Vogelweide, und das Lesen der-

selben in einer nenhoehdentechen überaetrong geniig» hier nieht. Oana besonden wiclrtig

eraohein«» p« nher, »IbI« ili r Srhüler mit tlfr Sprache jener 7t>it bekannt gemacht werde.

bindseil (Berlin) billigt die Äufserungen seines Vorredners und macht auf ein

on ihm verfiiratea Buch 'Dw dentache Anbatx in Prinn*, daa demnldut enebeinen triid,

aufmerksam; ^' irii \n demselben mr^hrpr'^ nnf das \ibr'hntrrf>nlied bdCgUehe Themata

behandelt, welche die (Quintessenz der ganzen Dichtung enthielt«u.

Der Voraitzeode giebt zu bedenken, dals solche Erörterungen za w«t von der

Sa Vir abfaliren, und empfiehlt, zunächst die Thete aelbst bi* SU den Worten *ia die dotttache

Dichtung de« Mittelalters' au besprechen.

H5fer (Bemburg) lüilt den Begriff 'Dichtung dea Mittelaltera' ftr zu eng ge-

fal'st und vermifst in den Ausführungen Stiers den Hinweis auf da.<* deutsche Volkslied

und die Dichtungen von Hans Sachs, die fflr die Geschichte des deutschen Dramas tou

Bedeutung seien.

Stier macht das^egen darauf aufmerksam, dafs in These .S darauf hingewiesen werde.

W egener (Magdebarg) and Anton iNaumborg) sprechen sich daf&r ana, an*

ttlAat den vom Voraitsenden beieiehneten Teil der Theee zu besprechen.

Eckstein (Leipzig) meint, es sei für die Sache nicht ersprierslich , wenn jeder

mit seinen Liebhabereien komme: er rät, umaomebr aicb auf den ersten Teil der Thea«

an beschifinkeu, d« ja der zweite nur Motive enthalte nnd Ober diene überhaupt nicht

abgestimmt werde.

Kümelin giebt Eckstein darin recht, findet aber die Worte 'eine Einführung

der .Schüler in die deutsche Dichtung des Mittelalters' zu allgemein gehalten uud schlägt

nach einer Zwischenbemerkung des Referenten, daf;: er nur an das Nibelnngenlied und

Walther gedacht habe uud vielleicht nur noch Fr>;<huik luii>:':r.jr''7o?en wi^s«»!! iroUe,

die Fassung vor: 'in die für die deutsche Sage und <iescliich(c wichtig.sten Er-

scheinungen der mittelalterlichen Litteratnr'.

^Veireiier i Magdeburg ! ist rlKrrprrpn; rr hetont mf-hr dip nntiriiale Bedeutung der

mittelhochdeutschen Dichtungen, da es tUr die (ieschichti- wichtigere IQuellen gebe.

TmlimllusM ihr ST. rUlolofnriaiiiuDlmc. IT
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Rttiueliii erkllri, dtSa er nnr an die Dichtangen jcmer Zeil g«daebt ksb«.

Vw zu v< rmittfln. sc hligt Aiiioii vw: Hftupterceugiiiase der devtaehen

Dichtang des Mittelalters'.

Seh»per (Bn-lia) hSlt «ine soldie Beeehilnkui^; uiebi für notwendig und rw-

mg den J>ut?''n der Dihl»' ll^>ii^llJ iiiiht einzusehen, wniirem!

Müller (Arjistadt) es doch für wODScheiuwtrt hält, gerade die Uichtungen zu

neniieii, «af die ee akomniB. Er will dealialb den "Worlen der Tbeae noch himuCBgen:

'insbesondere in dM NibelnngeoHed und die Gedickte Weither» von der

Vogelweide'.

WUiTtod Ramelin in Übereinatimmimg mit Maller (Arnitadt) eieb dabin aas-

pricht, daf» man sich anf diese Dichtungen xu beschränken habe, will Lademann fdrcifs

wald) auch noch den Parcival Wolfinuus mit ))iueiiigesogen winen, worauf ttümelin ent-

gegnet, dal's ja durch die von Hflller vorgi si hiagene Faseong die Lektüre einzelner Ab*

ehnitte aus dieser Dichtung nicht gerade ausgeschlossen werde.

Schräder (Hallej spricht sich mit Entschiedenheit gegen die LekUlre Wolfhuna

aus und ereocbt die Versammlung, Eckstein» Antrag anzunehmen und die Molne aolber

ebt sn lasseu.

Di r Vorntzende schreitet darauf Uber den Antrag Eckstein-Sehrader EOr Ab-

stimmung, und die These wird in folgender Fassung angenommen:

'Die Idee der nationalen Bildung fordert eine Einführung der

Hchnler dt'i n vmiiiiRien and Kealgymnaaien in die deutsche Dich-

tung des Mitttjlalttr!»'.

These 2:

'Di^ vorhandenen Übersetzungen Tnittelhnchrleutscher f;ril:ilite

sind nur «iu «cüwacber und uuzureichender Ersiatz fQr die origi-

nalen Diehtuttgeii, und der Oebraaeb derselben in der Schule
wi>1t I si richt den «onat fflr den Spraehanterrieht geltenden Qrand-
süt/.ei)'.

Stier (Wernigerode): In den BrlSaterengen aa den nenen prenfaiachen Lehr'

plänen heifst es: 'Vorausgiset/t niri ilabci rJafs die Schüler aus guten Übersetzungen

einen Eindruck von der Eigentümlichkeit der frühem klassischen Periode imserer

Nationailitteratnr gewinnen*. Ich mSchte dasu benerken: HSgen jene Überseteangen noch

so gut sein, was rnlsi'lnr.lrn li'-stTittü'ji wird^ mu ilic Ei^riMitiiinticlilvcU jt'iii'r 'Inliiliir zu

ae^en, sind sie sicherlich nicht gut genug. Von dieser geht eben durch eine Übertsetxuug

an sich schon viel rerloren. Dem Lehrer aber, der die Originale kennt nnd Hebt, wird

Lust und Freudigkeit nicht wenig geschmälert, wenn er statt jener nur mangelhafte Über-

setzungen mit den Schülern leeen lolL Kine auch für den Schüler ao^leude Inkoose-

qneu aber iat ea, wenn man bei der LekMre fremder alter oder neuerer SchriftateUer

den Gebrauch der l bersetzuugen verpönt und die durch jene nicht vermittelte Einfnh-

mug in die originalen Werke, daa 'aninuia ad foettea confene' für eine Hauptaufgabe dee

ganzen UnterridhtB hBlt, statt der in der Utmi Form nnserer eignen Mnttersfmiebe ab-

gefafsten Gedichte dagegen dem SchOler nur Übersetzungen bietet, die noch dazu au8 be-

kannten und naheliegenden (iründen mangelhafter sind als die jetzt vorhandenen Übei^

setxuugcu griechischer and lateiniaeher 8ehriftst«ller.
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Eckstein (Leipzig) hBlt den Inliali dar TIwm für wo uiib««tmtb«r richtig, dtä
«• gar uidit aütig »ei, in eine Diakussiun UUer dieselbe einzutrateo, und so erfolgt deaii

die einstimiiuge Annahme denelben in der vom Befereuttu Torgeeehlagenen Form.

Tbeie 3:

'Auch di«- Kenntui8 der mittclhockdeutschen Sprache, obwohl fOr

die Schule zuniichst nur Mittel zum Zweck, gewährt grofse Vor-
teile einerseits für jeden Gebildeten, iusoferu auf ihr das Vcr-

!itiiiiduit< VM-h r ßraelieiliuugen im Bereiciic ihr ru uhochdwutscheu
Sprache und dfr fff?''"" "irli ^nn »leutsL'heii Mumlarten btTuht:,

andrerseits für die Fachstudien nicht nur der Philologen, sondern

auch der Historiker nad der Theologen and gant besondere der

Juristen'.

•Stier (Wernigerode): Uudolf v. Kaumer beaeichnete die durch den Gymnasial'

«mtenrieht erreichte Kenutiiis de« QriediäsebeB idkI IialeiiiiscbsB aebsa der woilfebeiideii

r'nkpniitTiis fler eigenen Muttersprache als piiuni 'wirlfrnstflrlirlu'Ti Zustarur, Nun hat man

gerade in neueater Zeit eine Unsicherheit und Schwäche des Sprachgettthls auch bei Ge-

bildeten bemerkt und «e «Is eine Avfgebe der Scbnie erkannt, durch grammatisohe Br>

kenntnis der Miittei sjir.ul'.H iHiifiti Übel rnfB^fifon7inTirlcf>Ti. T^it sc grautmiifisi 1ih Erkenntnis

findet Jiaturgeuiürs ihren besten Halt und AbschluTs durch die KenntBis der geschieht-

liehen Entwiekelung oneerer Hntterspracbe; nad wenn wir aiwh anf der Schnl«, etwa

abgesehen von der Eririud ning einiger Hauptgesetze durdi Hrrlu-iziolituitf liUlioclulf iitsclii?r

Jformeu« uns auf das MittelhiwhdeutBche beschrünken müssen^ also nicht durch Ib, sondern

nur durch 7 Jahrhunderte diese Bntwiekelnng mrUckTerfolgm, so iat doch auch damit

schon viel gewoniien gegenüber einer altein auf das Neuhochdeutsche sich beschränkenden

Sprachkenntnis. Denn die Eeuntiiii der Sprache dee 13. Jahrhunderts wirft ein helles

ticht anf viele sonst unTexsUadtiche Brseheinnngen im Gebiete der gegenwärtigen Sprache;

durch sio werden viele in ihrem ursprünglichen Sinn sonst nicht mehr erkennbare Wörter

durchsichtig. Nicht nur die iltere Litteratur des unter dem Namen 'neuhochdeutsch' be-

griffenen Zeitraums bwtet viele SEsdunnuugeu, die TOm Slandpankt der gegenwärtigen

Sprache ans nicht mehr TcrstandcD werden, sondern auch die gegcnwilrtige Sprache gii-bt

Anlnfs zu nunchen Kontroversen und Streitfragen, a. B. die Orthographie, die Berech-

tigung irgendeiner Flexionsform betreffend. Es ist bekannt, wie schiefe und verkehrte

Urteile in diesen Hingen oft von solchm <;<-{aUt werden, die di« gesducbtliche Entwicke-

lung der S]irache nicht kennen. Es ist also notwendig, dafs man /.wische») s- inst und

jetzt eine Brücke schlage. Erst durch diese geschichtliche Erkenntnis gewinnt uiiin eine

richtige Vorstelhmg vo.^ Leben und von der Entwickelung einer .Sprache überhaupt. Unter

diesem Gesichtspunkt betracbii t • rstlif'int die Kenntnis des Mittelhurlul« iitsilnri für (!<>n

Kealschüler noch wichtiger als tiir den Gymnasiaateu, der weuigstciib durch die Ver-

gleichung der verschiedenen grieehiecben Sprachformen einen Einblick in das gescfaieht-

liche Leben einer S]ir.ii lir |/f«wiiint Durch ^olrhe jjesc liichtliche Erkenntnis wird auch die

richtige Aui¥iui«uug des Verh'ältJiisses der .Schriftsprache zur Volksmundart wesentlich

geCSrdert und damit die Wflidigung des eigenarHgen Wertes alles Volkstfimlichan.

Was sodann rli> in der Thesp tl<'nnnnten Fachwis>Ji>iischaflen betrifft, so dürften

dies« mit einem gewissen Kcchtc verlangen können, dafs ihnen die Schule den Schlüasel

17«

Digitized by Google



- 132 - ,

n dem VentSndtri« ilterer deutscher Spraeliforaien mi<f(ebe. Die filemente einer Sprsdie

EU cilcniP i; ilt Hat .iri^'^inärs sowohl wegen des Alters der .Seliöler »mcIi wii;.'ii i\^r

Unterricbtitmethude das Gjmiuwium eiit viel gee^eterer Ort als die Lmversität. Dazu

antt noeb, dbh die von gemuniatMcheu Profestoren ffehalteneB tlniTerritltoTor-

lesuugeu Jfiu Bedürfnisse der Jurist.en, Theologen und Hi-<i"rik.-r uiil-.i i'nf >|inM.lien. die,

ohne zu einem eiogebendeni Studium der tipmche und Litteratur auch uur hinreichend

Zeit tü hhben, eieb doch eoviel Kenntoie der iltem dentechen Sprache «oeignea wollen,

um für sie wichtige yuellensehriften, z. .B, «Itere deutsche HechtsbOcher, j?tliriften der

Ujatiker, sa verateheu. Das Gesagte gilt vor allem von den Juristen, fOr deren wiseen-

•ehtfUidie Dorebbildung ein genaues QueUemtudlnoi des iltern dentechcn Bechtea jetat

erforderlifib geworden ist (s. H. .<tier in de» Marius ^«chea JthrbOehen 1883^ Januar;.

Wegencr iMagdeburg) ist im ganzen mit der These einTersianden, tadelt iü>er

den utilitnriKchen Htandpuokt des Referenten, KumnI da die Theologen, Juristen u. s. w. sieh

doch Uksreichende Kfnntnistie fESr ihr .^iiexiairacb auf der Schule nicht erwerben k5nne».

i^lier; Er Ii ilic diesen l'unkt nicht besonders betonen wollen und habe seiner

nur Erwähnung g. iliau, um die Vorwürfe der IJeguor des mittelhochdeutschen Unterrichts

udir SU entkräften: und immerhin sei die Kenntnis der mittelhochdeut^cbeD SpiadM der

Schlüssel für das Ven^tändnis Hlii n r S{ ra< lidHiikiunler, sowie i&r EncheinnilgeD auf dem
Gebiete der neuhoiAdeutschen LiUeiatuj aud .Sprache.

Ortmanu (iSchleusingen) will in der These das Wort 'einerseits' und den Scblnfe-

satz »on '«ndrcrseits' ab gestrichen wissen, da Iftrtcnr vi,>1fach bestritten werden könne.

Eckstein (.Leipzig) geht noch weiter und will auch die Worte 'lUr jeden Oe-

bfldeten* beseitigen.

Anton (XttuiiiViuru; i: .\i:ch das sei iiur li rnriit trcnfi'/f ikI: dn dir- lTüh/' TIh'^p nur

Motive enthalte und man Aber diese nicht wohl abstimmen könne, so empielile es sich,

auf eine Diskuasion derselben nicht weiter einsu)i;ehea

Hiiüirliii .ik!:;r! -irh dag»-g<'n. weil son-t 'Ii'' Verbindung mit der 4. uim! .">. TIm sc

vermifst werde; ilie-selbe Ansteht vertritt auch U egener (Magdeburg), und beide treten

der Heinnnff Eckateins bei.

l>ir-ck fSchulpfortii tuai lit üen Vür.vehl:iL; , 'Idi Wfirtlaut der T'^'^i' f ilgender-

maüsen abzuändern: 'Auch die Keuutais der mittelhocbdeutscheu Sprache bat
einen •elbetS.ndigen Wert fCr die nationale Bildung*.

Während Heferent und Schaj)er ilJerlin der von Dieck vorgeschlagenen i'^ussung

beistimuen, erklärt sich Eckstein dagegen und bezeichnet diese Fassung als zu allgemein.

Unter den obwaltenden UmetSnden hält Schräder (Halle) es fhr ratsam, zur

Abätimmong über Ecksteins und Diecks Anträge zw schreiti-n. Nachdem der Vor-

•itseude beide noch einmal gegenübergestellt bat, liUst er zuerst Ober Ecksteins Vor-

aohlag abstimwen, welcher mit MajoritSt angenommen wird.

Die These lautet demnach nunmehr:

'Auch die Kenntnis der mittelhoehdeuttfcheu iijpracbe, obwohl fftr

die Schnle zunächst nur Mittel zum Zweck, gewährt grofse Vor-
teile, in-iii' rrj <iuf ihr das Verständnis vieler ErecbeiDungou in
Bereiche der neuhochdeutschen Sprache und der gegenwärtigen
deutscheu Mundarten beruht'.
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Tbe*« 4:

'Um die bisher i ui inittirtiprl-idcntsiheii Unterricht hervorgetreteuen

übelstände und Schwierigkeiten möglichst su vermeideu und aacb

dieaen ünt«rricht fflr di« Weckong und Bntvickelnng d«r 6ei«te«>

kräfti' iiiriiriiclist n ilabar zu niachiMi, rinfifichlt sich für die Ein-

führung in die mittelhochdeutsche Sprache die u.a. beim Beginn der

Homer* «nd Herodotlektflr« schon mit gatem Erfolge »ngewandt«
heuristische und induktive Methode'.

Auf einen Vorschlag Antons (Naambmrg), welcher beftlrchtet, dals, wenn Uber

die Methode gesprochen werde, vom Thema leleht abgeschereift werden k&OBe, verzichtet

Stier vorläufig auf die Diskussiuu dieser These, und obgleich Wegener (Migdeburg)

darauf liinwciat, dafs dii' in These ! iT«niinte Methode gerade zu einer Spaltung unter

den Pttih>.^ri<<4«'ii Veranlas^utig gcgt>l>cu imhe, wird jener Vorsehlag angenommen und »uglfich

zur Diskussiuit aber These 5 llbergegaagen.

These ö:

'Innerhalb des feststehenden Lehrplanes ist Raum für das Mittel-

hochdeutsche vorhanden oder kann doch beschafft werden, wenn
man der Einführung der Schüler in die neuer»" liiM.tsi lie Litteratiir

nicht zu hohe Ziele steckt. Jedenfalls bietet iur Erweiterung und

Vertiefung der durch letzteren Unterricht gewonnenen Bildung das

spiUer»' l,pl>en in der maunigfachfsten Weise Aalufs uml <i, Ii':,r, nlifit,

während fflr die Kenntnis der älteren deuieeheti Litteratur die Mit-

wirkung der Schule viel weniger entbehrt werden kann*.

Stier ('Wortrig»>r(Kle) : Es ist wohl unerkannt, diifs man auf keinem Gebiet-e die

eigene selbständige Thätigkeit, das sogenannte Privatstudium des Schülers, so in Anspruch

nehmen uub und darf, wie im dentscheD Unterricht Hier kann und soll die Schule

üb''rliaii[il ni^•!lt^ AV'x hli^Tsonili > und ErscIiöpfontJcs tji Hen, sondern nur eine möglichst

wirkitame Anleitung luut .\nregung, deutsche Schriftsteller mit Verständnis und lieuufa

m leeen. Sie soll den Schaler, wie sehr treflend gesagt worden ist, nicht satt, sondern

huni^rig niach»ii, aNi^ iLiuiii" binarkoiten, dafs es dem (tebildctrn «in persiinliches Be-

därfinis werde, durch LektQre guter deutscher tiobhftsteller sich auch im spätem Leben

etels weiter ni bilden und nieht sowohl das gerade Neueste mit hastigem Stofihunger tu

verschlingen, als vielmehr das bewährte tjute wirklich zu studieren und womöglich öfter

SU lesen. Darum darf mau nieht sagen, dafs mau dies oder jenes Werk von lioethe,

Lewing oder Schiller, das man in der Schule nicht bebandelt, dem SdiQler 'vorenthalte*;

vielmehr ist es recht eigentlich das Kennzeichen eines guten Unterrichts im Deutschen,

wenn er dazu beitrigt, dafs der Schaler mOgUcbet viel ftlr »ich mit eingebendem Intei^

eise Ikst. Aber noeh mehr glaube ich hier betonen nt dflifen, dafs tkk. die Sdiuie in

einer andern Hinsicht vor einem Zuviel hüten mufs. Manche, die sich Qber <fie Angaben
deü deutHcheu Unterricht« geüufsert haben, verlangen eine so gründliche und tiefgehende

Erkenntnis der Entwickelung der Oicliterpersünlichkeit eines tioethe oder Schiller und

ein 80 umfassendes Verständnis für das in der Litteratur zum Auidrack gekommene

geintige lieben des 18. Jahrhunderts, dafs niuii dem gegenüber sagen mufs: dafllr ist

auch der Primaner noch nicht reif. Eine solche Vertiefung kann man um so «icherer
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der UmToraUit fiberlaMcn, d» |ft die neuere Litt«raiur in einer fUr Studentou aller

Fakultüteu fruchtbaren Weise allentlialben in UiiiversitätsvorleMuiis'f'n iiHLiiuiI.-lt wiri] i;ri<J

•olelie Vorlesungen zu iiören die Studenten auch stets geneigt sein werden, wenn der

Mhere Unterrkiht «in naohhaltigea and mit der SSett eich Bteigeradea Inteiwne in ihiMn

erweckt hat. Die rein fachwissensrliaftliclif-n Vorlestuisi'Ti il1>fr die »Here dfiitsplip I.'tte-

rfttur dagegen werden, abgesehen von dem kJeinen Kreise derer, die dies Fach erwählt

babeu, dÜe, denen diese Littentnr Weber oieht »eil« gebracht worden, acbwerlieh m
hSno geneigt sein.

Rüineliu erklärt sich mit dem ersten Satze der llieae einTerstanden, iat aber der

Anrielit, dafe dch gegen den «weiten Teil jedenfall« viel einwenden Iwee.

Stier: £i i;iss>' zwar ungern den zweiten Teil der Theee falleD; indeeaen wolle er

doch sieb in diesem Falle bescheiden.

Wehrmanu (Stettin) spricht sieb dafür ane, dafe b« der beiebrtnkten Stunden-

zahl für die Betreibung des Mittellioi lul. ulschen kein Uauni sei. Aul'serdeni seien die

Resultate im Deutschen überhaupt dürftiger Art, eo dafs es ratsam .lei, erst diesen

IfSageln abzobelfini. Er kündigt zugleich einen praktischen Vorschlag au ('fakaltatiTen'

Unterricht im Miltelhochdeutseheu), den er jedoch i i i These C> eiubritigen werde.

Btier hält es do«h für möglich, den nötigen Kaum ftür da«i Mittelhochdeutache

so flcbsiien, and auch Schaper (Berlin) wtbde es sebr bedauern, wenn man den eisten

Satz fallen liefse, da dadurch die ganze bisherige Diskussion als Uberillleng erscheinen

würde. Er sei geneigt, auch den zweiten Teil der Tbeae fostatibalten, wenn er denselben

auch nicht gerade fOr unbedingt notwendig halte.

l"m eine Antwort herbeiziiführeu auf die Frage, ob Itanm (Br das Mitlelboeh-

deutsobe vorhanden sei oder nicht, scbliigt Anton (Naumburg) vor, aus der i^raxis mit-

zuteilen, wieviel Zeit auf diese Studien iiu l'nterriclit verwendet wor«len sei.

Wegener (Magdeburg) erwidert, auf diese Weise lasse sieh die Frage gar nicht

beantworten, du über die Metbode des inhd. I 'iitorrir Iiis- noch nichts ontschiedfn «-ei.

Trotz dieses \Viders{iruclis werden auf lit-n \\Unsch Autunü von verschiedenen

Anwesenden Hitteütmgen Ober diesen Punkt (iemaehi

Er^hnniin f Ki'migsberg i. l'r in rlt-r r^t'kintda t!en frr<if<iten Tfil riüf« Scuie.i^ers

dazu verwendet, ca. 400 -ÖOO Strophen aus dem Nibelungenliede (mit Inlialtsangabe der

daswisehen Kegenden Stocke) nacb dem Laebmannmhen Tette za lesen; ausscMiersUdt

auf Oramiiint ik bat r nur die '-r-f^'n ?>— -1 i'tiiiiilcn vi'nvriidft. Sorlr.ini bLit .-r i'rT^i-lh.-ii

tieneratiou m Unterprima nach Besprechung der mhd. ßlütepcriodc wühreml tj— \\ ochen

eine Auswafal von Liedern und Sprüchen fValthen vorgelegt (nacb der Zusammenstelinng

von Homcmann, Kannover 1881).

Ortmaun (Schleusingeu) hat ein halbes Jahr dazu verwendet, um die Schüler

in die mbd. Litteratnr einsufObreD, und hat bei einer Amnbl derselben ein reges Interesse

fttr die Suche vorgefunden.

Der Vorsitzeade bemerkt, da weitere Erklärungen den Gang der Verhandlung

an sehr aufhalten würden, so empfSeUe es risli» über den ersten Sals der These 6 aar Ab-
Htiuinunig zu schreiten. Dieser Vorsdiiag wird angenommen, nnd die UiQoritftt erUiii

sieh für jenen Satz.

Auf die Furage des Torsitsenden, ob Beferent lieber den sweilen Sati dv These

Digitized by Google



- 185 -

zurflckziehen volle, erklärt leUterer, «iafs er nicht geueigt 5ei, ileuselbcu fallen zu Uäben.

Als darauf zur Abstimmung auch Ub«r diesen Teil (reschrittou wird, irird der Wegfall

(I(>si<^}b(<n von di r ^röraoran Zahl der AnwaMüdm gcmbiDigt, ao dab nim die Theae 5
folgendermalHen lautet:

'Innerhalb dea featatehenden Lehrplanea iat Raum fflr daa Hitt«l-

hochtteutsche vorhaiiflnn oder kaun «loch hoschafft wtjrden, wenn
man der IfiinfUhruug der Schüler iu die neuere deutsche Litteratur

Bioht t9 hohe Ziele ateckC

These 6:

*Da jedoch die dem deatachen Unterricht zageatandeue ätuodenzahl
eine eehr geringe iat and die aligemeinen nnd notwendigaten Auf-
gaben desselben Ober der Lektüre uiillelhochdeutsclier (»edichte

durchaus nicht Ternaehiäaaigt werden dftrfen, aach daa in These 4

empfohlene Verfahren TÖllige 8ioherheit des Lehrera nicht nur iu

der Sache, sondern aoch in der Anwendung lUr Methode Toraus-

•etzt, 90 kann unter den gegenwärtig obwaltenden UuiHtitndt>n nicht

gefordert werden, dafs LektOre mittelhochdeutscher Gedichte im
Urtext obligatorisch sei fOr alle Gymnasien und Bealgymnaaien.

Wohl aber darf gegenüber den Bestimmungen de« neuen
preufsischen Lehrplsnes der dringtnide Wunsch ausgesjiroeheii wer-

den, dafs die Behörde denjenigen Anstalten, wo die Lehrer des

Deutschen unter Zustimmung des Direktors die Ziele des deutschen

Unterrichts auch ohne Auaschiufa dea Mittelhochdeutacheu erreichen

aa können glauben, die Wiederheratellnng dea miitelh/tehdentschen

Unterrichts fffstatte.'

Da Ket'ereut wegen der vorgerückten Zeit von einer weiteren Begründung abaeb«^

oadk, wird sofort in die Diskussion singelrelen.

Wehrmann (Stettin! crimurt au den Unterricht im Mittelhochdeutschen, den er

Selbst eiiistiuuU auf der Srhule in Mugdeburg genossen habe. Dort sei von dem Direktor

eine wöchentliche Extrastunde in diesem Fache erteilt worden, und zwar mit gutem Er-

folge. Hein Vorschlag sei daher, diesen Gegenstand fakultativ zu behandeln und dazu

wrulii'iit'.i.li t ili'' Stunde aiifserha'.h der gewdhuliehen Unterrichtaseit zu Nutzen derer,

die sich hierrür niteressiereu, anzusetzen.

Bfimeltn aprieht aeine Verwunderung darflber ant, daft durch Theae 6 die ge-

wi iiiu rii n Resultate wieder aufgehoben wflrdm, mid empfiehlt ana dicecm Grunde^ dieaelbe

ganz wegzulassen.

Stier will dieselbe nicht preis^feben, da er Wert darauf legt, dais auch die

gegenwSrtige Versammlung sich darllber aiifsere, wie wünschenswert unter gewissen

VoraussetzuJitTPii die WiedereinfOhruD;.' il. s m\ni. Untcrriilits st i.

Eckstein (Leipzig) wendet sich zuerst gegen Wehrmann und betont, dafo eia

füraltatiTer Untenicbt nur eine halbe Mabregel aei; anfserdem aber bebt er den Manfifel

an ppfMiriirf'ii Lehrkräften hervor. Dem Referenten gegenüber li'-ii.rrkt er: ivri.ii die

Notwendigkeit des mhd. Unterrichtü anerkannt sei, so müsse auch Raum fdr denselben
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gNcbRieD werd«; er Termnte, iat» dar xmite P«a«a* in der Th«M nur durch «ine nrle

BOekliebtnahme auf din preufsisclio I'iiterrichtsbchörde reranlafst sei.

Obgleich Anton (Naumburg) e» fUr erapnerslicb erachtet, aueh bei dieser Ge-

Iflgeobeifc d» TorgeselBtem BdiSideD gegenaber «inen WtuMch anantpraolieii, erkBrt «ich

doch di« VenunniliiDg dal&r, Thea« 6 gani fallan lo laaaen.

Vorsitzender: Oberechulrat HOoielin (Dessau .

TageHordnuug: 'Der Turnunterricht »n den höheren Sehnlen*. — Referent:

FrofeeeOr Dr. Euler aus Berlin.

Professor Dr. Euler (ßiilmi: liereits im Jalurc 1880 habe er auf das Turnen

heaflgUdie The-sen der Philologenversainuilang in Stettin vorgelegt; doeh seien dieselben

nur teilweise damaU /.ur Besjirechun^r j^rpkomnieD, da es an der erforderlichen Zeit gefehlt

habe, tiegeuwärtig Teraulasse besonders auch der Ort zu einer Beaprechang dieses Unter-

ridite, da man Deasan geradem ala eine Uaanacbe Stittte für dae Tnraeii beceidmen

könne; denn Ha>;oilow liuho auf gyiunasti^t'V.f Üliim^en xuersl aufinorksuin iromarbt,

Balzmanu von hier aus die bezügliche Anregung mit nach Sohne|)fenthal geuomnieu,

wo dann OntaHntlia fIBr die weitere AnaUldni^ «fieaer TKaiiplin thatig geweaen wm.

Hier in Pf snii selbst sei abor woitorhin au der 'Hauptscliule'. ilrtii y-i/lni-u ''i \ iniKssiuia'.

die Gymnastik eifrig g/epäe^t worden, und ganz besondere Anerkennung verdiene das

MasriBche Werk 'Encyclopadie der LeibcBfibungen*, dae der Direktor und Scbnirat 7ieth

iu Gi'iueinschaft mit (jutsMuths herauagepfbon habe. Wenn .lu. Ii in <[iüf- i< r Zeit

Adolf Werner sich von manchen Mifsgriffeu auf diesem Gebiet« nicht frei gehalten

habe, >o aeien doeh aneb eeme Verdienate um die Pflege der Tnmkunat nnbeatritten.

Zur Zeit werde aueh in l'reufsen hoher ^Vert auf die^i ii riiliMTichtszwi i'..' „'«-I'-gt, und der

Kultuamimater x. Gofsler sei |)«r8cjnlich ein begeisterter Anhänger der Gyiuuastik. Nicht

wenig habe var FSrdening dieser Diariplin die Hygieneauestellung in Berlin heigetragen.

Neue Anregung sei inodann gegeben worden «lurch den Ministerialerlafs vom 1?7. Okt^jber 1882

Uber die 'Tnruiipiele') die jetzt nicht nur in Preufsen, aondem auch in anderen Staaten

gepflegt würden. Ancb in dem bei Gelegenheit der 'Überbnrdongafrage' Ton der k9ai|^

preob. wiaaen^schaftlichen Deputation für das Medizinalwenen abgegebenen OntacbtCU Bei die

Bedeutung des Turnens in ToUem Umfange anerkannt worden. Leider aber seien die

dafür nSligon Einrichtungen teilweise noeh reeht dürftig. Eine giftnzende Ansnahme bilde

das köuigl. JoachimsthalNche Gymnaniuni zu Herlin, wo sieht nur ein Tuniplatz und ein

Turnsaal, sondern auch eine Schwinmuiii alt filr Sommer und Winter existiere und neaer-

dings auch oin grofsL-r Spielplatz uii^'r ii'gt worden sei.

Nach dii'si'ii Vorben)erk ii];_'i ii gellt Ufforent Qber zu Those 1:

Tier Turnuut 'M ir Ii t , besifnder» in i]>mi unteren und mittleren Schul-

klai^äcn, ist ein K lasi>enunterricht mit fcittcu Lehrzieleu und wird

(Bebkb gegen 10 Uhr.)

Dritte S i t z ii u g

am 8. Oktober 1884, morgeus Ö Uhx.
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iinmiitelbar vom Turulehrer selbst erteilt. Uugegeu ist **s zulässig,

zamal bei gcringertr 8cbttl<-rzahl, die obereii Klassen zu konbi-
nif r«--n und das Giriitf nrnen in kleineren Abteilungen (Riegen) unter

Leitung Tou Vorturnern ausfuhren zu lassen. Letztere sind in be-

•oiid«m Stund«« vorcaliild»!!.*

Protessor Dr. Fiilf'r; Qc^p^i »las K!n-<icitt;irnen halx? '=i':'li '»inst in ^fr>ttin grofser

Widerspruch erhoben. Im Königreich »Sachsen aber Ml der Klasaeuunterhcht jeist all-

gieni«!ii Oblielu Wis der (StSak, ao mfisM auch der K3rp«r unter Leitung eine« pUagogiedi

gebildeten ^Tniiii'S tnf>t?indisfh rn( wiik.lt ^^frden, wodurch die Zahl dfr Turnstunden

allerdings wesentlich erhühi werde- N'iele Direktoren seien leider noch immer Gegner

diesw Art des Untmiebta, indem sie den ethiachea Weit, der darin liege, nieht gentlgend

wiir(lii:;tt>ii. Nur ilcr Turnlehrer selbst könne ilio ?'<linl!-r vnii K]a>s*' /.vi Kla-iSi' in oiner

gedeihlichen Weise weiter ausbilden. Dies beziehe sich uanientlich auf die mittleren und

nnterm Klanen hSherer Lebnuntalten; aber anoh auf der obenten Stnfe aei Klaaeen*

funien da« richtigst«. Bei di»>8eni ganzen Unterrichte komme es besonders darauf an, dafs

den Schalem nicht Übungen zugemutet würden, die ihnen sehädlicb eeien; soii.>^t ent-

ständen leidit Keime an Krankbeiten, euch werde leiebt bei Tielen Widenrille gegen die

Gymnastik erweckt. Neben diesem Klassentumen sei aber auch das Riegeuturnen unter

geaehnlten Vortomeni, oamentlicb für die oberen Klassen, tücbt nobedingt zu verwerfen.

Bedner lelbat habe beide« dnrcb die Praxi* kennen gelernt, zueroi in Sehulpforta, sodann

an dem .Tou^'him.sthalschon und Wilhehus-Gymuasium zu Berlin. In der zuletzt genannten

Anstalt \vi>rd<- tviSchentlich von IIb aufwSrt!« eine i$tande für Klaeaen- und nur eine fQr

Riegenturiien rerwendi-t.

Ort mann (Schleusiiigenj bittet den Referenten um Aufklärung darUber, wie ea

Dr'plirli -^li, dafs beiu» Klas-senuiiterricht iiuch schwaehliche Sohiller mit fortkümfh, da

ja :üi' ji Jc Klasse wohl t-ine gewisse geistige, aber nicht ki'trjierlichH Iteife verlangt werde.

Euler will ftch die körporliche Reife des Schülers filr die Zukunft einigermarieu

Iwi der Vt rsi l/j>i.i^f lirrrirkM'cIiti^l «is-:f ii, v.'rkt-iinf abrr im übrigen die von Ortmann
angeführten (Schwierigkeiten nicht. Er setze aber bei dem Lehrer eine gewii>se Sclb-^t-

entaaguttg vorau» und madie ea ihm aar P6icht, anf die durebsofanittliche kSrperlicbe

Anebildung der SchOler Rücksicht tn nehmen

Sohaper (Berlin) hat den Turnuntemcht m der Weise, wie ihn Uelercut «rteilt

wiesen will, bereite dnieh die Ptaxis kennen gelernt, hebt aber hervor, dab e« mit

Schw if rinkeiten verknüpft sein dürfte, üti' iall 'Ii«- /.ur Erti/iluiiiT desselben nötigen Lehrer

zu finden; aus diesem Grunde will er das \\ ort 'ubereu' getilgt wissen.

Enler vetkennt diese Sehwierigkeit niebt und ist aeinerteits nidii abgeneigt, auch

in den ub'>ron nur! luittlcn-n KlnsM'i;. wenn dieselben nur eine geringe Auzabi von Scbfliem

haben, ciue Kombiuatiuu eintreten zu lassen.

Anton (Naumburg) kann sieb einen ElMsennoterricht obn« Vorturner niebt

denken, beispielsweise bei den Übungen am Beek, die, WCUn uiebt die niStig« Aafsicbt

da sei, leicht gefährlich werden könnte».

Eni er setxt darauf ausmander, wie er selbst in der Sexta die Sacke handhabe.

Das Leruei) des Schülers .sei ein allmähliches, und beim Unterrichte s>'ll)st zlelie sich clcr

Lehrer Schfiler zu Mithelfern heran: dies seien aber nicht Vorturner im Sinne Jahns,

TiftalHUila«n Ur U. FUlata|«n*nBnlai«. lg
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Modmi BOT die kräftigeren Sclitler. Es sei auch Hiebt imirewBtKrh . dafs das SenMt"

tcrtrauen hei dea SeliOlpm frflhzcitig gowe^lit weni-

Anton (Nanroborg) wendet ein, dafa ein Seztauer einem andern Sextaner beim

Gflrätrtvirneo die nütige Hillt nidit gowäluen könne, ein Bedenkao, das Enler dadnrdi

widerlegt, dftA «r betuerkt, Oboogen, d>« geflUirlick «eien, mtUUen Oberkanpt tct-

nüeden verden.

Wittich (Kassel) i«t der Ansicht, dafs das Wort 'oberen' nicht zu streicben lei,

da man sonst wieder in das Ijlof-c i;irL.'i i,tiu in-n Inueinkoninte. (ilcichzfitig wendet er

»ich gegen Ortraann mit der Bemerkung?, daf» gerade auf diesem Gebit;te d*rr Ausspruch

'repetitio e*t mater studiorum' ganz besoudera seine (ieltung habe. £s sei durcbauä nicht

SU befürchten, daTs bei diemr Art des Vntenrickta ein SehtUer keiiie gcoflgende BeacUtf'

tqpiDg ünd^.

itümelin glaubt die entstandenen ^^hwle^gkeUen dadurch beseitigen zu können,

daft er folgende Faainnig; d«r Theee TonehRgt: 'Dagegen ist ea anlftaaig, cumsl bei

geringerer Sf b*llf>r/;ih1, 7n konibijii' r.Mi und düs (»erSttu rnen in kleineren

Abteilangen (Hiegen) in den oberen Klassen unter Leitung von Vorturnern
•Dsfllkrea «a inaaan.*

Fulda r^^'iiii^i'iliauHen) ist der Aiisirht, dafn die ganze Saf-lif iii>i}i nidit rocV.t

spruchreif seL £s seien Ober den Klassenuuterricht viele Klagen erhoben worden, und

jedeo&Ua wi beim Riegentaniea ein viel lebendigeres Interem wabrzunebmen. Mit einer

an und für »ich wertvrill>>;i Tra.litfon zu brechen, sei bedenklich. Er will aus diesem

tirunde die Worte: 'und wird unmittelbar vom Tamlehrer aelfaat erteilt', aus der These

entfemen.

St Aren bürg (Leipzig) wendet aich gegen (*rtmanu, .\nton und Fulda, indem

er bemerkt, die Untcnckied« anf kfoperiieliem Gebiete seien nicht gröfser. als auf geistigem

Gebiete; nneh in 8«ta wflrde ea niebt an Gehilfen de» Lehrer* ir> g<>n(lg«^nder Annhl
fehlen. Langweilige Tnimlehrer freilich würden sich wobl hier und fla find« ii, hoffentlich

aber nur als Ananahme von der Kcgt-I. Zum ^chluf« spricht R^-dner »-ich frir das Klns.^en-

turnen, und xwar auch anf der obersten Stufe der Lehranstalten, mit Entschi<-d«'iih>'it aus.

Es üei «otwenfli^:, «l.ifs der einzelne .Schüler zur Anspannung seiner Kräfte getrieben

werde. Übrigenx tinde er eine gewisse Inkon.<!et|Uonz darin, dafs Euler einmal den Turn-

unterricht als Kkssenunterricht bezeichne und doch wie<ler filr die ohereii Klassen das

RiegentunieB als wanschenswert hinstelle.

Krause iHanau) meint, dafs der Klassenuntorrioht das einzig Erstrebenswerte »t-i,

und schlügt x-or, den zweiten Satz der The»« so zu formuliervu: 'Dagegen i«t nur
ausnahm 8weia« in Ermangelnng genttgender Lebrkrifie sulSssig' u. s. w.

Euler will das Riegentnmen nidit gniw miffiien, da Jahn durch dasselbe grofzie

Erfolge erzielt habe.

Ortmann. (Sehlensinfen) gnteht, dafa er immer noch nicht tiber die tob ihm
gfstf'lltp Krarri:' pfnflpmd Liufuri'klnrt »ri, ist Eihi-r rliT ,\nriicht, i'.if- im lliiililir'k auf die

vorgerückte Zeit nur über bestimmt formulierte Anträge diskutiert werden dflrfe.

R5hl (KSnigeberg i. N.) woat anf die Versefaiedpabeit der körperlichen Erifte

hin, Winliiri ti das Durchschnittsmaff der ful•n•l•i-^ lir-n Li i-tnngen sehr herabgodrückt

werden müsse, ein Übelstand, der nameutliih beim Gerätturnen hervortreten werde.
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NMh ttintt Anaieht dürfen TaraklMieu und Schulkluaen nidil identnck Miu. Db6 an
Tnniteln- i-n in Zukunft Miiig»! leiii wetde, «ei bei dem gegenwirtigen Btande der Ding«

uiclit zu bffUrchteiL

Der Voraiiseade cidi1i|;ti den SeMob der Debatte vor D« eieh km Wider-

spr^nh ilielit. --n wird über »Inn ersti'ii >^nt/ der These uligesfimtiit. Dersellie wird von

der .Majorität in der vom Uefcrenteu vurgcschlageuea Form augeaoiumea.

Erenae (Hanau) kommt auf «ein Amendement larBek, und Fnlda(8angerfaaiweii)

schlügt vor, (Iber dieses Amendeiuent zuei'-! .ibstimniKu zu lassen. Nach Verwerfung

dieses Vorachlagea wird iiucb dw xweite äutz der Theae iu der vom Ueferenten aelbat

au^MteUten Form durch grofae Stimmenmehrbeit geoebuigt.

These

'Jeder Scbttler erhält wöchentlich mindeateuit xwei, auf die beiden

Hälften der Woebe >u verteilende Tnmatnnden.'
Schaper (Berlini greift die These an und will 'mindaelena' geetruibeD «leMli;

auch den Aoedruck 'jeder BchUler' hält er für bedenklich.

Ettler iat nicht abgeneigt, die^e Änderungen anzunebmtn.

Wittich (Kasselt will den Ausdruck 'jeder Schüler' festhalten, während Schaper
lieber einsetzen will 'jode Klasse'. Diesen .\usdruck halt Wittieb oifibt für geeignet

weil auf dieoe Weise da» ßiegeutunien auäge^chlosBeu erscheine.

Fulda (Sangnbaoaen) apriebt aicb eataefaieden (&r die vom BefbreutaD an%aatellte

Paesung mi«

Euler beiuprkt, «lafs er absiclitlich die Ausdrücke 'tuindeüitcus' und 'auf die

beiden Hälften der Woche' in die Theae hmeingebracbt habe. Dabei erwibnt er eine

AT!«r:ilt, auf der diesem Unterricht mir eine ganz geringr» Zeit gewidinot wcrdr. Er be-

merkt zugleich, dafs frflher in Württemberg 4 Turnstunden wöchentlich erteilt wur<leu,

und dafa von anderer Seiti^ B Stunden fQr diese DiasipKn beaaapmeht worden «iml, wobei

er zugleich eini' >^t' II- ütk dorn 'Ii fachten der K" inrrl. j.r^'nfs. wissenschaftl. Dc|iutation

für das MedJiinahveseii mitteilt, worin ein dreistündiger Turnunterricht (in zwei Hälften

IU IV» Standen/ empfohlen werde. Trots alledem ist Referent nieht entgegen, dafr 'min-

deetens* gestridn'n wird.

Schauer (^Berlin) hült es filr angezeigt, um .Mifsveratändniseeu iu Bezug ituf die

Zahl der Stimden vonnbeugen, lieber das Wort 'mmdeatena* au atreiehen. Indesaen wird

diese .\uderuug bei der darauf vorgenommenen Ab^ttiiumuug nicht gutgeheifaeu , sondern

Theae 2 iu der vom Beferenten ursprfluglich Torgeacblageuen Form angenommen.
These 8:

*Die Turnstunden sind mit dem übrigen Schulunterricht in un-

Hiittelhare Verbindung zu bringen, also demselben an>, bezw. ein-

>a reihen.'

Fulda (Sangerhausen) madit auf die Scliwierigkeiten in der DurchfBhrung auf-

merksam und meint, es geniige, wenn man !>ich dafür auaaprechej dab die Turnstunden

xwiacben die anderen Unterrichtsstuiuleit gelegt werden kSnnen. Er achttgt deebalb

folgende Passung ror: *Die Turnstunden können u. h. w.'

Wehrmann i Stettin) teilt uub der Praxis mit, dafs man in Stettin mit dem

Einreihen der Turiistimdeu keine güustigt u Erfahrungen gemacht habe^ die SchQler seien
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ftbgnDfliitet und inMgedittRiMi nicht in geliüri^^or Weise aufmerkaaiu ^ewe»«ti. Die« «ei

akllt zu vfTwuni^TK, (Ja \.i ilas Tunieu auch ui'- Kräfii- (ics Ot'i-,f<>s. in Anspruch nehme.

£ulcr hat diese Ertahruugen nicht gemacht und auch ron seitea der Lehrer

kone dersrtigen Klag«» cinM»uii«ii; «tlbti wnm die Sehlllw in der Stunde vea 7—8 Ubr
im SömTii-T tilefitiy: ilurcli itn- Turnen an^f'stn"'KL;t «rt'^n. liiltt^n -^ii- iloth in i!»n folficnr^en

Lektionen die nötige c>paniikrstt des Geistes nicht vermissen lassen. Üie Sextauer turnten

»n JowlUiiMtludaehea CiTiiiaumai toii 8—9 übt, und aach dabei liabe naa keine nn-

giliist.im'ii Erfiiliruni^fii lii'rnntht. Selbt-t di<* .Schüler, die bis 1 Vhr Vnivir':<]\[ f^phaht

hätten, seien nicht abgemattet gewewo. Auch in auderea Ländern werde der Uiiterricht

in gleidier Weise ijehandhaUi, und swar ohne naekteitige Polgen. Eini mOaa» allerdings

!-ort,'fUltig verinl' ilrn vsrr'Ii ii, ilafs nüuilich die ScliOli r uniniffi-llMr n;i> !i dem Turnunter-

richt tum Schreiben angehalten wOrdeu. Zur ii«gr(induug seiner Ansicht teilt er Kbliefiilick

den Plan des Thomaa-tiTmnaniuns in Leipzig mit

Wittich (Kassel) i<t der Ansicht, die vom Ueferenten gewühlt«^ Fassung der

Tbeae ei^g^be sich ane der unmittelbar vorhergehenden 'Fliese; itbrigens habe er üble Er-

fthmngett mit der Einreihnng der Tnimtonden nicht gemacht. Wolle man an dem
Wortlaut ilci Flu St! etwas änd«>m, so empfehle es sich, hinter 'die Turnstunden sind mit

dem fibrigen Öchulunterhcht' daa Wort 'mOglkhai' «iozaechiebeo; der Auadruck 'können'

aber lei wa Terwerfen.

KBkler (Königswinter) erwibnt ebenfalls, dab das Einreihen der TimMtuDdeB

darcbave nicht m Un/utrüglichkeiten geffihrt habe.

Schaper (Berlin) will lieber einsetzen 'so viel all möglich', da die Durchführung

doch immerhin mit grofsen SchwierigkcitLU vi ricnOpfl sei.

Sr ilrculiiirg (I^ii»v:i<j;'i f'ilirt, um Eul«»rs These zu unterstUt/cn, noch den Um-
stand Uli, dai? iu allen 8chuleu lies Königreichs >?ach»en der Unterricht iu dieser Wei'se

«rteilt werde.

Der Vorsitzendi! schreitet, naclidctu Fulda seinen Autrag zurückgezogen hat,

(Iber Wittichs Änderung zur Abstimmung, Die These wird nunmehr in folgender

Form genekmtgt:

'Die Turnstunden sind mit dem lU'rigen .'Schulunterricht mö^lichxt

in unmittelbare Verbindung »u bringen, also demselben an-, bezw.

einzureiben.'

Die übrigen The.seu des lieferenten können, da die fllr die Sektionssitiinug be-

st]mintf Zeit bereits abifi lii iftn ist, nii ht mehr behandplt wt-rHrni

Der Vorsitzende stellt den Autrag, um nächsten Tage zuerst Aber die Thesen

des Oberlehrtrs Dr. HeiDxelaiaitB-Brfitrt sn diakatiereo «od, wenn aledami noch Zeit

•ei, den Rest der Ettlersehen Theten »ir Beapreehnng nt bringen, nnd «war

These 4:

'Die za empfehlende Turnkflr (freiwilliges Turnen) und die Turu-

»piele sind aaraerhalb der eigentlichen Turnstunden an betreiben*

Für Turnspiele und tUr kürzere Turnfahrten eignen sieh

besonders die «chulfreien Nachmittage des Mittwochs und Sonn»
•benda.*

Digitized by Google

.-JL



Tbeae 5:

'K> i-t jirin7.i)ii--*n daran ft-stzii Ii al t i n ^ dal's »1er Turiiuntf'i rii li t Ton
ürdetitlicben Lehrern der Austalt mit fttchturueriiicher VorbiJdung
erteilt werd«.

Au der Loifimc Tu rti(<jiielc' uud ilcr Turiifahrtrn 1<h-

teiligen »ich (aufser dem Turnleiirer) auch die Übrigen Lehrer der

Schal«.'

These (i:

*Die Dispensation vom Turnunterricht ist thuulichstza beschränken.

Es ist tu unterscheiden zwischen solchen Sehfllern, welche Uber*

haupt, und sulchen, welche nur von gewissen Ubangen zu dispen-

sieren sind. Die Dispensalionsatteste sind von Semester zu Se-

mester, bezw. von Jahr zn Jahr zo erneuern.'

These 7:

'Die Ablialtuiig von Turnfesten mit Wottturnen a. s. w. bei beson*

deren («t It vjt nhciten, s. B. dem Sedantage. ist zu empfehlen.'

These 8:

'Die Schule hat, wenn thuulich, ihre Sorge auch auf das i^chwi^lnlen

ihrer Schtllcr auszudehneu.'

Der Antrag dea Vorsitzenden wird augenoinmen.

(Sefaluft gegen 10 Uhr.)

V i f. r t e Sitzung

am 4. Okt(jhor 1S.S4, luoryeua S Ulir.

Vorsitxeuder: Oberschulrat liüoielin (DeaBaa>.

Tagesordnung: 'Wie ist der Religionsunterricht in den oberen Klassen
linlirrer Lehranstalten zu < rt'-ilfu. d.iiuit derselbe seine erziehliche Aufgabe
nicht verfeble'f' — Referent: Uberlehrer Dr. Ueiuselmanu aus Erfurt

Oberlehrer Dr. Beinzelnann (Erftirt): Der Oegenstand, meine hochverehrten

Herren, Ober den ich die Ehre habe /u lliii. n m\ n-'len, ist — das werden Sie mir alle

zugeben — ebenso schwierig als dankbar: dankbar, weil ihm die lebhafte Teilnahme

jedes ernst gerichteten FSdagngen gesichert ist; schwierig, weil gerade da, wo vrir be-

rechtigt sind, die hiichsten Anforderungen /u stellen, da e« sich eben um da» Höchste

handelt, der Abstand de« Kdnnena von dem Sollen^ der Leistung von der Forderung an
greifbarsten hervortritt Der UnzulSnglichkeit meiner efgenen Leistungskraft mir in hohem
Grade bewufst, habe ich alle Ursache, von vornherein ftlr das, was ich Ihnen in dieser

Stunde zu bieten imstande bin, Ihre giltige Nachsicht in Anspruch zu nehmen. Nicht

eigentlich um zu geben, sondern nni 7.u empfangen, um mich von Ihnen belehren zu

lassen, habe ich mir erlaubt, die Ihnen vorliegenden Thesen aufzusetzen.

Zunächst einiges zur Motivierung des Themas. Dafs auf einem Unterrichts-

gebiete, welche» noch so wenig durch die wi.sseuaehaftliche Pädagogik augebaut ist, wie
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9ta Bel^QJMHmtonielkt in den oberen KlaifseB b&herer Lehrsnstaltcn, und auf dem ducli

ohne Zweifel der Pfrsr^n'ichkeit de« Lehrers ein lansiliclist u-fÜiT Si.is-lrauni ^.'i'>ii:lifrt

bleiben ujuTb, Milsgriüe in der Uiiterricbtsiuethode uuvermcidlich itind, wird uiemand in

A.bredB stellan. Der BeHgidusantemdit aiumt iD dieser Binsichi fceiiie Aunuhnw'

Stellung i'iii im Vi sliriltii's zu 'Ir-n übrigen rnterrichlsgegenwtUiiden. Alu^r anfiF'rprs>''its

werden diese Milsgrific uirgeuds fOblbarer hervortreten und TerbüngnisToilere Folgen uach

sich rauhen sla hier, wo et rieh handelt mm dasjenige Gebiet de« uMoschHchen Deakena

und Lehi'iis, welcliciu dir- ITi.la^ogik selbst !'< 'i1iir'«t«n Grundsät/i' und l'-f/lcn 7Äc\i^

ihres Handelns entlehnt. Um so dringender fühteu wir uns aufgefordert, den Ursachen

des fichadena nadixnforaehea. Eine Haupt4|uelle der empfindliehsteii ICfagrilb aaf dem
gesamten Unterrichtsgebiete der Oberstufe höherer Lehran^^italten. insbesondere auf dem

Gebiete des Beligioiumnterrichts, meiue ieh darin erkannt zu haben, dab der Unterricht

vielfach die ihm aof der Schale gezogenen Oreittlmien ühersehreitety dab er, die Schule mit

der Universität verwechselnd, seine vornehmste Aufgabe aufser acht lüfst, nämlich die, /
erdehen. Diese in 2wan/.igjähriger Unterrichtepiaxia wie durch die Beechättiguiig mit der

emachlSgigen pädagogischen Tageslitlanlur gewonnene Beohtchtnug hat mich Tenuda&t^

die Frage aufzuwerfeu: 'Wie itt der Beligiousunterricht in den oberen Elaasen
höherer Lehranstalten au erieilen, damit derselbe seine erziehliche Aufgabe
nicht verfehle?'

These 1:

*Eb ist die Aufgabe des eriiehenden ünterriehts, die Pers5nliebkeit

des Zöglings nm Ii i'it flrsamtlipit ilor iliin vcrlipli.-'tioTi Gaben und
Kräfte vom Mitr r 1 ji :i n k 1 !• 'l.s ^.ittiichen Willens hu« zu bilclen.'

Da der lleligiousuiilerricbi iiier lediglich als integrierender Teil des gesamte»

ünterriehtsoiganismus der hSfaeren Lehmuttalten in Betracht kommt, und die besondere

Aufgabe, die er Vn>r'n hat, bestimmt ist iliiroli il<-ii .ill'^'iiii'itjiii Zwck. dem alle

UnlerrichtHgegenstiinde ohne Ausualiui« sieb unterz-uordnen hüben, so bedarf es zuuüchst

einer kuneu Verstbidigiing über diese Aniigabe des geeamten TJnterriehts. Bs gilt zu-

vörderst als uubestrittnii. i-lafs .Hr hnhon-n Lelirnti-taltfn \\V^ a!l;/i';iii'iu<- Mtlflniiirs-nn-friHi"'!)

sich von den öffentlichen techuischeu Anstalten und von den Umvcrsituteu dadurcli unter-

scheiden, dafs sie die Angabe haben, «u miehen, dab diese Aul^be jeder Dnterrieht

iihiio Uiifri-SLlii' iJ M''nrni T-'Hc £11 Ti-i'!. hat, ja dafs A>-x rntfi i-ii Iit in Inn M.ifx'

seinen Zweck erreicht oder verfehlt, als er eine ereiehliche Wirkung ausübt oder ver-

miteen iSl^t Die Ersiebnng aber, welche die Schule als Zweck ihrer Thätigkeit erkemiti,

ist gleichwohl nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zu einem umfassenderen Zweck, Weg
zu einem noch höheren Ziele. Dies ist bekanntlich die Bildung. Wie der Unterricht der

Ernehting dient, so ist die enüehende Thitigkeit ihrerseits durch den ihr vorschwebenden

Hegriff der Bildung bestimmt. Verstehen wir nun unter BUdung die mögliciist gleichmärsige

und harmonische Jäntfaltung der gesamten, dem eiuelocn Meoachen verlieheaeu Gaben und

Kritfte, so wHrde die Ersichung bei der anfiwrordentUchen Hannigfaltigkeit and Verschieden-

artigkeit dieser Anlagen und T\ri,ft« rat- und ziellos hin und herschwauken. wenn diese Mannig-

faltigkeit der Kräfte nicht durch einen alibeherrschenden Mitteipunkt /.ur Einheit verbunden

wllr& Der Henach ist persönliches Wesen, er ist als solches seinem inuersteu Wesen uach

Digitized by Google



aelbtbewul'iiter Will«. Öelb3ti>ewufst»eiu uud ä«lbi»tbe:sUutiuuu|j »iud die uuverüuf;>erlicli<;n

PiSdOtite der P^nSolichlKit. Mm all« gektigen ThStigkeiten d«s VentandeB und dm»

OedSchtnisses, tlc-r Phantasie und des Oefflhls erhalten ihre bestimmte Richtimjr. ihirii •<itt-

lwh«n Charttkt«r erst durch die üeachail'enhctt des VVilleuA. An dieiten allbehcrrscht'udHi

Mittelpimkt d«« mcnwblieli^n Weieim wendet «ieh die Enielranf^ ihn nieht sie in erster

Linie zu bilden, itiTn fif<> r chtr- f?:; lit'itii; auf da» ( Jute, Wahre und Schöne zu geben und

ihn iu dieser Richtung zu be^itürken, furtgebeud zu kräi'tigcu. Grund und %iel der £r-

riehnog iet die Bildniig de* Willens, «1« de« Kemee der mensefalieben PereSnliobkeit Da
aber der menschliche Wille fri.'ic Sdli-Ux'-ti mnung ist und alle Hingabe an das (Jute er»t

durdi die freie belbstentscheiduug ihren sittlichen Wert erhält, so wQrde die Ersiehung

anfiier etonde «ein, dieeee Ziel in erreiehent wenn aie dabei lediglieh avf die unmittelbare

Einwirkung auf den Willen des Zöglings angewiesen wäre. Daher tritt diese Art der

£inwirkaRg je httber hinauf desto mehr zurück gegen die mittelbare Einwirkung, wie üe
herrorgebraebt wird dnidi die BQduug des Intellelcta im UnteiTichie. So «teilt «ieb die

geistige Bildung diircbweg ih dett Dienat der nittlichen. Aber weit entfernt dadurch au

«elbstänrüg' r T'edciifung zu verlivrffii, enipfiingt sie vielmehr jetzt mit der gfhrjrigen Be-

grenzuni{ zuj;lrl<h ihren wahren Wert* Indem die Schule, dif Hesanitheit den überlieferten

Bildimgsstoff's vom piidHgogischcn (.Jesichtspunkte jius, <i ! n i< h Mafsgabe der sittlichen

Idee, beurteilend und sichtend, aus dem reichen Kulturerbe der Vergangenheit diejenigen

Elfineiite filr den ünt>Tricht iiuswTdilt. welche den gegenwärtigen KuUurzuütand bestimmt

haben uml zugleich einen Wert behalten für .ilif Zeiten, welche darum auch in hervor-

rn?<'ii.lpnj Mafse geeignet sind, den yan/en Menschen in materialer iinif forinaler Hinsiclit,

uütli der rezejdiven wie spontanen Seite «einer Geisteskräfte vom Mittelpunkte seines

persfinlichen Leben» aus zu bilden, indem üie diesen Stcitf dem Zögling in einer innerHdi,

d.h. (leist 1111.1 fi'iinnt. Ur-rz uiul Verstand, (ieftlhl und I'hiiiita^ii' und durch das alles

den sittlichen W dien bildenden Weis« zueiguet — erfdllt sie ihren Zweck niitteist des

'erdehendeo Unterricht»', deeeen Aufgabe die erste These dahin bestimmt, 'die Persön-

lichkeit des Z'^liriir^ nach der <>esaiiit1i> i> 1r>r ihm Terlidirnen Gaben nnd Kräfte roiu

Mitteli>unkte dos entfliehen Willens uu.s zu bilden*.

These 2:

'Oer ehristliche Beligionsnnterrieht ist aU das wichii$;sie £r-

ziehungsinittel auch in 'li'ü .iIm i.'ii K'assfn Ii "i Ii r rc r l.<li ra ii >t a 1 teu

unentbehrlich. £r hat die .lufgabe, den Zi^gliug durch eine grUud-

liehere Bekanntschaft mit dem Inhalt und Zusammenhang der

heiligen i^l;hrift, sowie mit der (iescliichte und Lehre der chrisi-

lieben Kirche zu einem lest begründeten Urteil ttber das Ver-

hältnis seiner Konfession su anderen Bekenntnissen odar xq be-

sonderen Zeltrichtungen zu befähigen und ihm so die Möglichkeit

einer «elbal&ndig su gewinnenden religiösen Überseugnsg zu ge-

wihren*.

Von hier ans ergiebt sieb von selbst die weitere Frage nach der Unentbehr>

lichkeit den Religionsnnterricht« und im engen Zusammenhange mit ihr die nach der

Aufgabe, welche er an l&sen berufen ist. Der eben erwähnte Eiziehungsiweck w&re
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für den Pätlagogeu unerreichbar, wenn dieser nicbt räwn starken VerbOndeten in der

8ee)e de« Zöglings «ellMt bitte, der iluD aräi •cfawierigcs Wtrk weaentlicfa erleichtert

Eb ist dio dem sittlichen ßewufxtsem det ZS|^Dge eÜige|iAuat« sittliclie Nonn, vr'w

sie sich iiur»«]-! iu der Thätigkeit des Crewiswns. Jeu Nonn aber und diese Thitig-

kett sind eng v(>rknflp{l nut einer anderen Thatsactie des inneren Ijebena, welche wir die

Religion ueniien. Die Hittliche Nonn nünilich, nach welcher der Manuell die Oesamt-

hcit dor sittlichen Thätigkeiten und Zustünde bei sich selbst und iu Hpincr Umgebung
beurteilt, erweist sieh bei näherer Betrachtung als Ausflufs eines onbediiigt gebietenden

Willeiw, d. h. dos göttlichen AVillens; sie wird erst begreiflich, wenn man sie be-

trachtet als eine Einsjjrm lic Gi.ii,- in uusern Geist. Die Idee des sittlich Outfii ;.>-i->winnt

erst Gdialt und (Jestalt, Kkiiluit und Wahrheit iu der Ide« (»ottes, des Einen und des

Hdligeu, 10 welchem sie »elbst in vollkouimener Weise rerwirklieht dem BewiUetseio

des von Natur sündigen uml irrenden Menschen eiiti;"'/e«i<ritt. Erst von hier aus etupfSl^^t

auch der von Hause aus keinei^wegä, wie Rousseau wähnt, ohne weiteres und unbedingt

aof das Gute gelichtete Wille die rechte RiditTiag, erfallt er angleich mit der Klirung

de» sitfliclu'ii H-'u-urst-ifin«: iVw l;riifH!..'.-.1fii Antrii-lif zur Erfiillun'^ .Ir"- Sitf nncresetzes.

Darum kann die Erziehung der Keligion so wenig enlraten, dals sie vielmehr von hier

•US die hBehsten Normen ihrer Untigkeit entnimmt and die Erziehnng aar rechten Sitt»

lichkeit von vorulifTfin rjrnndft auf rlic Erziehung zur rechten Frömmigkeit, xni' \v;ilir.^n

UeligioQ. — Als solche koutuil aber unter den geschichtlich gegebeneu Religioneu zunäch-'^t

und vor allem eine in Betracht, die «ich aidit als eine anter vielen Religionen, 8ond«m
als ilie wahre, ja als die rilis<ilrit'e, d. h. schlechthin vnütioiuiuene Religion bekennt,

die chriatliohe lieligion. Der ciuzig« und aboolate Charakter dieser Religion stützt

sich wesentlich auf den nicht blolh vorbildlichen, sond«n auch einaigen und absoluten

Charakter derjenigen rersönlichkeit, welche nicht blofs, wie die« bei anderen Kcli-

giousstifieru der Fall ist^ nur am Anfang ihrer geschichtlichen Entwicklung «teht, sondern

welche zugleich ihren wichtigsten Inhalt und Gegenstand bildet. Der Mensch Jesus

Chrititus be/.fichiiet sieh selbst nicht blofs als den Sohn liottes uud damit als die

Verwirklichung des allen andern Menschen vorschwebenden religi&»-sittlicben Ideals, sondern

auch als den Heiland der Weif, i«n VersShner und Erl9ser, der durch «eben Tod die

Schuld der ganzeu Menschheit sühnt und nach seiner Aul'erstehmig in seiner Person den

Quell der Erlösung von der Macht der SOuide erschlicM durch den von ihm ausgehen-

den heiligen *u-int. Die Wahrheit seiner Worte ist bestntigt durch die Oesthicht* und

bewährt sich fort und fort an de« Herzen und in dem Leben derer, welche durch den

Cilniiben in eine persönliche Gemeinschaft mit ihm und durch ihn mit Gott treteu, die

durch ihri, den Sohn, den wahren und einzig vollkommenen Mittler, zum Vater kommen
und Gottes Kinder werden. Hier ist mehr als Hokrates und Plato, hier ist luehr als

Moses 1111(1 Muhamcd. Deun hier wird dem Mensch'"« «inn Wahrheit mitgeteilt, die

zugleicii Leben ist, eine Wahrheit, die ihn, indem sie den höchstmöglichen Gegenstand,

da« Terwirklichte Ideal de« sittlich Guten und SchSnen in der Gestalt de» heiligen

Cti>ttes- und Menschensohnes seinem Intellekt vor Augen ^trlH. 7;i:slitr!i -littHrh frei

macht, d. h. den Willen, das Ceutrum seiner Persönlichkeit, diesen 'edlen ^^klaven',

erlöst ron der schmlhliehen nnd «itwflrdigenden Kneehtwhaft der Sdnde, welebe ao im
Grand legt zur sittliche» Erneuerung des Heoschen und cngleich «einem idealen Sinn
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und Streben in der Idee und Tliatsache dos Reiches Gottes auf Erden die weitesten

Ptrspektiven eröifuet.

Ycrhürgt so die christliche Religion, iruleui «ie jedem einzelnen ^!^>nsl ben das Heil

unter der Bedingung des Glaubons verlieifst, in eai/.iger Weise den Erfolg der erzieheudeu

Tfaltiglmt, indem sie die Erreiehang ihres Ziele«, der sittlichen Bildung de» Zöglings,

voll und ganz ermöglicht, und vermittelt sich diese ihre Wirkiuiir wcstnfliMi d irxh i!en

Glauben, der aUenliug« auf der eiueu Seit« sittlich, andrerseits aber auch durch die Er-

kemitoiB de« GegenstRade«, nButlieli der cüirisüklufii HeflswalulMit, bedhigt i$t, so «ihelH

von ticlb>t die Notwendigkeit und Uiienthehrlichkcit iiiclit nur der christlichen Religion

als erxieheuder Macht, sondern auch des chrintlichen KeligiousunterrichU iOr die ali-

gememen BfldangMUttalten, •ucih fDr die hftherea Selralat Und es denkt in der That

für iLii Augenblick in Deutschland vrohl keine Behnrrle daran, ilieseu wichtigen Unter-

riclitsgegeastaud tou dem Lchrplan der liöhereA Lchrauätalteu zu streichen, wenigstens

«m dem Lelirplan der oBteren vitd mittleren Klaaien derselben.

Aber wie stehts doch mit den oberen Klassen der Gymnasien und Reul-

gymnasien, mit denen wir uns zu besebäfitigea haben? Der preufsische Kultusminister

I>r. Falk erklärte tor 10 Jaliren einem Sendnardirektor anf dessen Anfrage, for die Bei«

behaltuug des konfessionellen Religionsunterrichts in Volks-, Mittelschulen und in ilea

mittleren und unteren Klassen der bdheren Schulen könne er einstehen, nicht aber für die

auf der oWoi Stufe der letztgenanateB Anstalten. Mögen jetxt die Zeiten eich geinderi

haben, und dürfen wir immerhin eine Beseitigung des Religionsunterrichts, als einet

obligatorischen Liehrgegenstandes, von dieeer Stufe bei der Festigkeit und Geschlossen-

heit der preofiiischen ThiditloQen für nicht wahrscheinlich halten, unmöglich ist sie

darum nicht; die Frage naeh dem Exiatenxreehte dieses Unterrichtsgegenstandes ist

jedenfalls nicht eine mOfsige, und das umso weniger, als uns die Grtlnde, welche

uns bestimmen, für die Beibehaltung desselben einzutreten, zugleich einen Finger-

seig ftar die richtige Begrenzung seiner eigentlichen Aufgabe gewähren. Ist es nicht

tjrmis. so wird uns von rechts wie von links bisweilen zugerufen, dafs die Knaben 1»is

/.um 14. oder 15. Jahre in den christlichcu Ueilsvvahrheiteu unterwiesen sind, und setzen

sich nicht die oberen SlaMeu aus solchoi Schülern zusammen, die den Konfirmanden-

uiiterricht der Kirche genossen haben und unter die Zahl der mündi|;en rhristen auf-

genommen, damit also für fähig erklärt sind, ihre religiösen Bedürfnisse unter Benutzung

der ihnen von der Eirebe dargereichtra Gnademnittel de« Wortes und der Sakramente

daheim oder in der gottesdien-tlichen Gemeinschaft >e]1)>t zu liefriedigen? Und wird iTebeii

der Kirche nicht auch die Ir amüie für die rechte Pflege und Fortbildung des durch Schule

und Kirche gelegten guten Omndes nnd Anfangea des ebristlieben Lebens Sorge tragen?

Es kann /.n^eiiidini werden, daTs. wrnn df-r kirehlirlie Konlirmandenunterricht in ^'erbin-

dung mit der christlichen Erziehung des llauses seine Schuldigkeit gethan bat, kein

zwingende Grund Torliq^ den Religionsunterricht forisDeetien, nnd das «nuo weniger,

wenn vorausgesetzt werden darf, duFs fort und fort religiöse Irnjulse vun dem gottes-

dieustliohen und täglichen Leben der Anstalt, sowie von den übrigen Lchrgegea-

stSnden auch in den oberen Klassen ausgehen, wie dies doch gewifs ron dem Sprach-

unterrichte und von dem Unterrichte in der Geschichte zu erwarten ist. Aber auch

ai^esehen davon, ob diese Voraussetzungen zutreffen oder nicht, so würden wir es doch
T«itimilia«M Mr ST. njUtecHtvmimdins^ M
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KU mdvni Gründen bednem mttBaen, w«im der diriBtliche Religioiuunterrieliii auf der

Oborxtufo hohrror LeliranstaU' ii wegtiele. Auch diese Anstalten sin«! und bleiben ja

bifi in die obere btufe hinauf Erziehongsanetalten und verfolgen den in These 1 an*

gegebenen Einehnngasweek — die PenünlicUceit nach der Gesuntheit ihrer Gaben yom
Mittelpunkt des aittUehni Willens ans zu bilden. Umfang und (irenzcu aber dieser

Bildung «ind ja nnn bertimmt durch die künftig I/«benH$t4;llung ihrer ZSgUnge. Sie

trollen ihttsa Zöglingen ein mlehei MaTs von aUgemeiuer, geistiger und sittlicher, humaner

und nationaler Bildung mitteilen, welches ihnen eine selbstäudige Verarbeitung und

adbsiChfttige Verwertung der wichtigsten Kulturelemente der liegenwart ermöglicht^

wie dieselbe itaeh ihre künftige Wirksamkeit in den hSheren Bemfuarten aud Lebens-

kreisen unseres Volkes gefordert \rird, sei es nun, dafs sie unmittelbar nach der

Absolvierung ilrrr-> Sehulkursus in das praktiisehe Leben eintreten, wie das /.iinieiHt

bei Jen KealgvijjUiwien der Fall ist, oder dafs sie, wie da» bei den Gjmnasien

in der Regel geschieht, vor dem Eintritt in die höheren Berufskrci^e sich eine tiefere und

umfassendere allgcir rinw issenschaftlic-he um! fn liu i^^. hriftlirhe Bildung unf di^r Uni-

versität XU erwerben 8ucheu. Jeuer gei«itigen und sittlichen Bildung aber würde der

krSnende Abtefalufs und das eigraitlnäie Hvx, dsa beaedends Priuip ibhlnn otna dun
n-^rh von «weiten der Schale planmUfaig gelejteto and sweeknüUtiig geordnete reli'

gi58e Bildung.

Die Gründe fOr nnaere Behauptung aind teils aittticher, teils intellektndler Natur.

Dnrch die auf (Irr Oberstufe der höheren Lelirniivtrilteti ifricfpbpTi.-» inf^iisiviTe, darun; a'^'r

auch notgedrungen etwa« einseitig« Entwicklung der $|ioutaueti (ietüteskräfte wird

das Ebemnaf« de« inneni Lebens l«eht gefährdet; denn ein Znwaohs an Wissen ist

ein Zuwachü an rnnih'-. Das CHi-'ichgcwicht der Seele aber wird durch ki iniii fic^'i'n-

stand in dem Mafso wiederhergestellt, wie durch die zweckmäfsige F&rderuug und Fort-

bildung des religiösen Denkens and Lebens. Dafs dieses durch einen besonderm Unter-

richt geschehen miifs, der neben den neu mitzuteilenden Kenntnissen zugleich auf eine

dem entspreciiende Sammlung und Vertiefung des tiemflts Bedacht nimmt, und von

dieser 8site cngletch stUrkend und belebend auf den sittlichen Willen einwirkt, dn« dlirAe

unwidersprechlich sein. — Vor allem aber würde die geistige Bildung selbst c im Imt hst

Ifickenhafta bleiben ohne den christlichen Keligionsuuterricbt. Der Unterricht hat ja

in mterialer Hinsieht tuf dieser Stufe die Aufgabe, den Sehfliem eine Übersieht der

Hanptwendepunkt-e der Ctesdichte der Menschheit, insbesondere der Kulturgeschichte zu

gebm und sie schrittweise in die wichtigsten ächrindcnkmüler der mciisdilichen Geistes-

knltur emzuführon, wobei das Gvninasium zu den Ursprüngen vmd Quellen unserer ge-

samten Kultureiitwicklung leitet, wie sie in den klassischen Schriften der alten Griechen

und Römer gegeben ist, das Realgymnasium dagegen den Schüler vor allem in der

modernen Kulturwelt zu orientieren sucht. Steht es nun fest, dafs die heutige Kultur in

formaler Hinsicht durch das klassische Altertum, in materialer und ethischer Hidsicht

aber in erster Linie diudi ilns fliristentum, die il'i' itscliiiiitiHiiaic Kultur ilcr f Ii tri nwart

insbesondere durch die Keibrmation des 16. Jahrhunderts und durch die auf ihren techultem

ruhende z;wette BlOteperiode unserer Littoratnr wesentlich bestimmt isl^ no hat die Sduile

die Pflicht, den geschichtlichfii ^I'tchteii, dtiri^h welche das religiöse uud das sittliolu I,<lien

der üegeuwaxt nach Gehalt uud Gestalt beherrscht ist, eiue dem Bildungsstaudpunkte der
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ob«reu Klaäseu liitherer Lehranstalteu entsprechende Üeiiitksichtiguug teil werden, ^u

UwND, d»' andernfalls die Kenntni>< des wiclitigsten Teile« der Kttltaige»chicht« der Men^icb-

heii eine ungenügende l>leil)en luiJ «la l ircli eine empfindliche, in Späterer Zeit kaum wieder

auslullbare Lück« im Wiaseu dea HchUlcrs euUteheu wQrde.

Diesem BedllrfiiiMe konrait der BeHgioaeoBtemeht snnidhel; in der 8d»Bda bSherer

L(-ln-aiistalten entgegen, indem t-r die ZViprlitirrp, in «tetem und unmittelbarem An>?chlnl's

an die heilige iSchriA, als die geschichtliche Urkunde der göttlichen UeiUoffenbanmg, mit

den Hnnptweudepunltten der Hdle^ehidite dee Alten und de« Nene» Teetamentee Ite-

kannt macht und ihn»'ii f iti'> tlno- uml ansi luiuliclm Übersicht über die Entwicklung des

Reiches Gottes auf Krden zu geben vermag, woran sich dann weiter ein Überblick Uber

die kultnrgeeehichtlich bedeuteamston und rriigiBs frnditbanten Perioden der Xireben-

ge8chichte schliefst, insbesonili i c i lii'' iti;.-fiiliili( l>rri' Dmli i^uiig der Geschichte dt's »iif).-.t(i-

liscbeu Zeitalters and der ersten christlichen Jahrhunderte, sowie der Ueformationszeit«

Niemand wird leognen, dafs dieser TJnierrwbt, der sn^eieli eine passende £rgiin/.ung zn

der in dieser Klasse ausführlicher vorgetragenen griechischen und rumischen Geschichte

bildet, -einigermaßen xweckmäisig erteilt, siob au bildender Kraft mit jedem anderen

UuteiriditKweige messen kann. Die hohe Bedeutung des G^enstandes siehert ihm das

Interene des Schülers, die strenggeschlossene Rinheit, wie sie sich in dem innern Zu-

sammenhange der göttlichen Heilsthaten des Alten und des Neuen Bandes kund giebt^

die in der Zeit der Vorbereitung alle auf den sjnen Mittelpunkt »biielen, in der Zat der

ErfBllung sich nm den einen persönlichen Uittelpuiüct der gOiiliehen Heilsoffenbarung

sammeln und von hier aus ihre Kraft erzeigen in der Umgestaltung und Erneuerung des

innern und äuTsern Lebens der Völker und der Einzelnen, wirkt in hohem Mafse imponie-

rend und erbebend auf Geist und Gemüt des Schülers, endlich verbürgt ihm der strenge

Anschlufs an die iiUeste, ehrwürdigste und wicht iir^;'' Uiliuniu" i!t^- Mf-nsehcngeschlecbts

die geschichtliche Quelle der darzulegenden Thatsachcn, in \ erbindung mit seinem bio-

graphischen Charakter dl» jedem Clesduebtsnnteirridit so nBcutbehrliehe Ansehanliehkeit

und Lebendigkeii

Aber gehen wir noch einen Schritt weiter — das alles zugegeben, könnte mau
sagen, so wOrde doeb durch dieaen, wie dureli jeifan «adem Oesehiehtranterrieht nur den

n'^i^jt ivtni (Jfistrskriiflcn des Zögliti'^«, Geiliithfuis, Phantn:-ie iintl Ocfflhl, c-ini; besondero

Türderung und Entwicklung zu teil werden; und liegt nicht hier auch die Gefahr nahe,

dae Gedliehtais mit allerhand Daten ssunfMlea, di« wir als unfruchtbar und sebUlieh,

weil dem püdagogischf n T!it<liiiiL'^zwi'i ^i' » iilf rsiirFchend, eracliti-ii uui-sen? In iler Tluit,

so notwendig und unentbehrlich auch für jede Art und Stufe geistiger Bildung eine be-

stimmte Summe tod positiven Emmtnisseii ist, eo werfeToll und empfehlend ein lebhaftes

Gfrnlil \in<\ i'iiic mit hohen und erhabenen Anschauuii,2<-n t)fr<'ii;lu?rt-> rimniusii' ^rin in;ig,

so bezeichnen sie doch nicht die Spitze jener Geistesbildung, welche die Erziehung auf der

Oberstufe der höheren Lehnnutalten zu eReugen hernfen isi Bier rielt alle Wectnmg
und l'fl der rt /.L|iti\ eil Kräfte durch Mitteilung der wertvollsten Bildungsstoffe ab auf

die Erregung und Entwicklung der spontanen Kräfte des Ventandes, des Urteile« und

schlieftUeb de« «ittlichen Willens; idle materiale Bildung stellt sich hier in den Dienst

der formalen BilduuL' >o allein kann jenes Maf» geistiger und sittlicher Selbständigkeit

ensielt werden, welches dem von der Anstalt scheidenden Zöglinge die Möglichkeit ge*
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währt, den Aufordernn^rcn, welcho «lereiiist die WisaenBchaft und du Leben an ihn stellen,

gerecht 2U werden. Jene vielen Kenntnisse sollen sich umsetzen in klare «nd gesicherte

Erkenntnis, und diese sich bewühren in einem festen Urteile, welches das Schwanken in

den wicliligaten und entscheidendsten Punkten ausschlieftst und eine Mchcrc Anwendung

der erkannten lVjn/.i|iien auf die einzehnn. in der Wirklichkeit gegiebflIMIl Fülle verbQrgt

Alle jene ästhetischen und ethischen (iefiiliUj •n\n An.-^cliainiii!7eii werdpii er>t (!adurch ein

wertvoller Besitz des persönlichen Lobenn und damit aller echten Bildung, dals sie sich

anter der ordnende» TitStigkett de» Tentrade« umsetzen ia klare Erkenntnisse, welche

die Grundlage bilden zn einem sicheren und wohlbegröndeteu Urteile. Allein auf diesem

Wege kann »ich in naturgcmöfser Weise, unter Mitwirkung anderer Faktoren, die hier

uiehi SU «rBrten aind» da^an^ ia der Seele kildea, ww wir als die reife Frudii aller

erziehenden Thütigkeit Viivfüliripn möcht.en, nämlich die feste Überzeiit^uiiij .
füc w.ihlKp

gründete wissenschaftliche, ästhetische und sittliche Überzeugung, in welcher sich die

persSnliebe Bildong jedes Einselnen abeeliliebt, und -wie ri» xunal bei dem nnsieher

suchenilfri r.Tiil scliu iiulinhlcn PliarLil^tcr (Irr lifirtirrrn Zf!lliili!iiii'/ für jfrlen, der in den

höhereu Kreisen unsrer (Jesellschaft dereinst eine geachtete Stellung einnehmen will, un*

entbekrlieh ist, da sie die notwendige Bedingung nod VonranetKaDig; zu dem bildet, waa

man im beson?l>'ni I^iunr drs i.rtcs ciiicn ( 'lianiktcr nfini), Ylf lici^'t im Begriffe des

Charakters im guten Sinne des Worts, dats ni ihm die sittliche Richtung des Willen« die

alle iufnmngen und Thätigknten des geistigen Lebem bet^nunende tat; Charakter im

engeren Sinne vihn'ün'n wir demjenigen zu, der »ich eine eigene, wohlbegrüntlete Cber-

Keugong erworben bat, der den persönlichen Mut besitzt, dieselbe zu äofsem und im

Oegensatee zu anderen abweichenden, ju entgegengesetzten zu behaupten, and der sie unter

Amrendung sittlich erlaubter Mittel in seinem Lebenskreisc zur tieltung bringt.

Von hier aus springt nun von selbst die Wichtigkeit and Notwendi|^eit einer

aicherai und wohlbegrtlndeten Überzeugung auf demjenigen LebenSgehiete in die Augen,

welches wir al.s das umfassendste und dtu^ gesamte sittliche und geistige Leben der ein-

zelnen Menschen und Völker beherrschende anzusehen haben, auf dem religir>sen Gebiete.

Nirgends rächt sich die Unklarheit und Verschwommenlieit, der Mangel an klaren Be-

griffen und Anschauungen, an festen leitenden Grundsätzen, kurz der Mangel su einer

wohlbegrtlndeten Überzeugung und die damit verbundene Urteils- und Charakterlosigkeit

ärger und empfindlicher, als gerajle hier. Nun haben wir es hier zu thun mit einer

Altersstufe, welche, wie in körperlicher, so auch in geistiger Beziehung nicht selten fflr

die Zukunft fntschctMf rul zu ^fin l'flt-t,'!, ich tiirine jene Stufe, wr^ilie duirli th-n Einfritt

der Pubertüt bezeichnet ist, wo mit dem gesteigerten persftnlichen SelbHtgefTUhl und der

«ntwickelterea Beflesionsthätigkeit die Neigung zom Zweifel an der Wahrheit des Ofaer-

lieferten -inrl zur persönlichen Durchbrochinic; der durch die Autorität imrl f!ir> I'ietät ^re-

setxten Schranken erwacht. Bei der .Macht der Verführung, welche der vielfach religions-

vnd aittealoae, meist allea idealea Gehaltes bare Charakter der heutigen CleaeDaduft in

sich schliefst, und Vu?i d.-m der kirchlichen Sittr rind dfin positiven Christentum vielfach

entfremdeten Zustande gerade unserer gebildeten Familien, aus denen sich doch zumeist

nnaai« hSherai Sehalen nkmtierea, tat es bekanntlich gar aieht» Seltenea, daT« die Knaben
unmittelbar nacli der kirchlichen Konfirniation — natiirlii h iii' ist ai.^ < ii)f-i' (.'i'wivscn

Terzeihlichen persönlichen Eitelkeit — allen Glauben und damit auch alle Idealität und
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PietSt aber Bord werfen^ woduireli dam oft auch die weiterai Erfolge der Erziehung atif

geiätipen und sittlichen ttebief« in Frag^ gestellt werden, Hier ist es nun der Reli-

gioDsunterricbt iu deo oberen Kluaen böherer Lehraiutalteiif der am »aten imetande i»tf

den unter Umstiuden Y«rblogniSTo)1en Folgen der genamiten EntwicUangskrankhett det

geirtigSD Lebens entgegCDEutret««, indem er dem Bedürt'niä.se det« den Schwankungen und

Trrnugen onterwoifciien jagendlichen Geistes nacb eiaer tieferen und klareren religit^son

£rkeniitni8 tind Dseb einem sicheren Urteile Ober die Y«r8chiedenen, ihm durch den

sonatigen Unterricht oder dnrcli ilea Tt rkehr und die Benlhruiig mit dem Leben der Ge-

sellschaft entgegengebrachten religiösen Ansiebten und Uichtungeu, kurz na4?h einer durcb

ernste Arbeit zu gewiniicndeii festeren mxd stichhaltigeren religiösen Überzeugung ent-

gegenkommt.

In echt piidnu'oi,'iscli-M- ^Vois^» Tfrmat; der christliche Re]igion'?niiterricIit iluvch ^ie

heilige Schrift dieses üedfcrfuiH zu WiricJigeu, indem er die religiös-sittlichen HeilKwahr-

heiten durchweg auf die HeOsthatsachen gründet, alle religiSae Erkeuntnla anf die Uara

und le1ji-iii!it;<> Aiisrhanung klas>iischer VurliilrJpr t]r^ rclirrinsfii Lebens stützt, indom fr

die Lehre vom Keichc (>ott«s und seinen Kräften und Zielen, (iaben und Aufgaben überall

im atrengen Ansehlnfa an die Oatdkiehl« des Bekfaea Gottea, au die iunent mid inAera Er-

fahn:iit;cn seiner hervorrapf nrlstpii Trüfrer darlegt und dem Pclifilfr in dem Spiegel ihrer

|>«rsuulichen Kämpfe, Anfechtungen, Zweifel und Versucbuugeu die Macht der Sünde und

de« Lrrtanw, di« aieh in den eignen Ejlupfen und Zweifieln olFenbart, immer tiefer ver-

stehen, in ihren Thatpn und Siegen aber die weltülu-rwindende Macht der Ljöttlich'^ii 'Iiuflo

und Wakrhcit immer besser erkennen und zuversichtlicber ergreifen lehrt. Bietet au der

ReKgioneanterrieht dem Zögling in einer dem jAweiltgen Bedtlrfiiia und dem Stande «einer

innei'<:i Eiitwicklniiy: utit^'Hparsti'n Weise dip Elemente einei- tiefi-i-'^n Hottes- und Selbst-

erkeuntuis, worauf alle klare religiöse und sittliche Lberzfiuguug beruht^ so wird er den

Sehfiler veiter fUirai dfbfen raim Hitteipnnkt der ebrittüdien Heilserkenntni«, zu der

heiligen Gestalt des Schönsten der Menschenkinder, in dessen Persönlichkeit «ich Gott

eelbst in einer nach Geschichte und Lehre, nach Wort und Thit einzigen and abschlicfsen-

den Weise der Welt geofienbut hat, und ihn aniwten, aus d«r Haod desten, der gesagt

hat: 'Ich bin der Weg und die Wahrheit und da« Leben' die Gewifsheit des eigenan Haik
und den festen Anker aller pera&uliohen Überzeugung im Glauben z i r inpfangen, nm von

diesem Höhepunkte ana em sichere« Urteil ni gewinnen Ober die Seguungt u der von ihm

gegrtlnden-ii Ileiisanslalt der Kirche, Qhar den Wert der von der gesamten Christenheit

auf Erden bekannten Heilswahrheiten, sowie über da« Verhältnis seiner eigenen Konfession

zu anderen christlichen Bekenntnissen und zu den besonderen Zeitrichtungeu und Zeit-

atrömungen der Gegenwart. Dann er«t wird der christlidlO Baligionsunterricht seinen

erziehlichen Zweck erfüllt haben, einen wesentlii bfti Beitrag zur künftigen religiös- sitt-

lichen Charakterbildung des Zöglings und damit zugleich der von den höheren Schuten

geforderten geistigen und sittlidum Kldnng die nnenthehriiche Grundlage ond den krlVnen-

den Absrhlufj zu geben.

Tbese 3:

'Insbesondere will der «Tangeliscbe Religionannterriebtdem Beblller

der obersten Klasse des H yinnnsinins durch t^in frehend<*r f* Losung
wichtiger Abüchuitte des Neuen Testaments iu der Ursprache,
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•ovrie b«rTorrsg«nder reformaiaridchcr Schriften dt« Elemente .

einer auf das Evanjif Huna ((egrüude + pii rplicrin'^-'jittiichon Welt-

auäckauuug niitteiieu, welche ihiu den Mal'sstab giebt zur Beur>

teilani^ de« »ntikklMsiachen, wie de« »ettklneeitehen Bildnugaide»!«

niu! '1*--r w:chtiLr>t>Mi Zeit V'ir'tpl lnjitrcn rlfr Oet/t^nvarf'.

AVir haben uus bisher darauf beschrtuikt, das Eiiätciizrecht uud die Autgabe des

chriBtlicheb Reli^onsmiterridita in den oberen KlMmn b&liwer LdmneMtcn in ellge-

nifiiicn Umn-scii (l:jrv:-ilfifcii
; rhi zvM'.-frif licr hochbedeutNanier (Jegensat/,, ein konfessio-

ueller, der zwiacken der evaugclischeu uud katboliacheu Auffasuiug uitd Behandlung, und

tön pSdegofiseher, der swiscben den Zielen des G^niiMiiuiin und des BenlgynHuuriniBB,

blieb dabei i:r.li- 1 uln ;, imlrm w'tv uns der Hufliiung liiiigab«u, dafs uiisn^ bisherigen Auf-

stellungen in religiöser Hinsicht auf keiboliMher Seite nicht weaentlich beanstandet, und

in imdagogiaeber Hineicht Ton Seiten der fieelgymmBien sie wieiA zn hoch bemeseen a-

achtet werden würdi'n. Weist doch auch der neue preufsische Lehrplan für highere Schulen

bei der BeBtimmo^ des Lehnöeles fikr den Beligionsunterricht der genannten Anetalten

und KoDfefläonea kaum nennensirerte Unterecbiede aii£ Dennocb dürfen irir dieselben

im IntereHM<> der Sache nicht ganz. unberUckttiohtigt latiseiu

Wae aunüchst den konfesaionellen Gegensatz betrifft, so kommt liier fiQr uiu

uifllit in Betracht der zwitcheD dnr Intherisdiffii nnd leforraierten DenkweiBe, denn er

M mehr relativ, weit iudiTtdaell and national bedingt, wohl aber der /\sis<li>u der

evaDgeli^chen und röiui.sch-katholiechen Kirche; denn er ist für jeden, der die jüngste ab-

schliefsende Dogmenbildiuig dieser Kirche frei von romantischen Anwandlimgen betrachtet,

ein absoluter, weil sachlich uud ethisch begründeter. Eine Kirche, welche die Seligkeit

durch die strikte Unterwerfung unl*r Dogmen wie die voui J. 1854 und 1877, bedingt

sein iüfst, welche sich in einen so greifbaren Widerspruch mit der aus der Bibel ge-

sebiBpften christlichen Heilswahrheit, mit aller unbefangenen Geschichtsforschmig und der

gesunden Vernunft setzt, wc1i>l;r /.ur ErliiutunL' dii'-i r duroh jesuitiHche Praktiken er-

schlichenen Duguieu sich einer /.lelbewufitteti und beliairiieh fortgesietzten Uevchichtä-

faischnng bedient nnd dabei den Mut besitst, mit der Miene der gebriukiea ünadinld dem
Of>pinr (Üp t-ii^nen unlauteren Motive unterzulegen, ilflrftr- S'-lir \\"e;r!ix sppipiet sein, eine

freie persönliche Überzeugung, wie sie sich gründet aut die klan> Erkenntnis der den

tieihtoo rdigiSsea tmd siMJifliMu BedOtfniseen des Hermna nnd Gewiesen» «ttspreohendoi

Wahrheit, in den jugendlichen Seelen lifrvorzurufen, und hat im Bereirhe derjenigen Er-

ziehung, welcher die elementarsten sittlichen Gesetze der ^^'abrhaftigkeit und Redlichkeit

noeh als heilig nnd unantastbar fslten, Süs nnd Stimme enehent. Erhebt sie aber

trot^df-m den laut»'!i um! zuversirtifliilifn Ansprucli :nif Ocltnntf iiineilia'li dti Stliulc, so

wird sie sich nicht beklagen dürfen, wenn ihr von seiteu eines ^Staates, welchem die

ehristlidte Gesinnung und aittHehe Lanterkeit seiner Bürger nicht gleichgiltig ist, die sur

Aufit'Llitt ili,iUuiii: des sittlichen (Teiui'iiiwi.Uls -rforderlichen Schranken gezogen werden.

Auf die Zustimmimg dieses apezilisch rcjinischen, d. h. auaschliefalich päpstlichen, ultra*

montanen nnd jesuitiaehen Katholiasmns haben wir von Tomherein meht geredinet, wenn
wir soeben eine auf die Einführung in die heilige Schrift und die Heilsiehren der christ-

lichen Kirche gegründete religiöse Überzeugung als das gemeinsame Ziel des katboliechen
^

und evangeli«chen Religionannterridits bezeichneten. Abor wohl auf die jener SkhlMiiebe&
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ehrenwerten, wenn anch in der Still« wirkenden Bekenner eines edlen uiid bessonueueu,

in seinen Machtausprflchen mafsrollen und nicht antinatii 'ikiI, sondern christlich gesinnten

Katholizismu!) eines Pascal uinl Fi'ui-Iuii, i_'iut>s ^^'^-^st'iJLH_•l'^' uiul i»".nili»r, *»infs DfVliinger und

lleiukens, von dew wir in nationalem Interestic nur wünschen können, dulH der^ibe ia

Znknnft in dem kaliio]iie)ien Teile tnuwM* Tolfces mebr swr Geltung komme.
I'nil 'lorli blfibt auch dirscr durch dm fre^cpiTwIirti^pn AltksithoH/ismits vcr-

treteneu kirclilichen Kichtung gegenüber der tiegensatz evangelischer GnmdaiischaDuug

beetehen, wdeher eben itmta Ton einem auf klafe mi beelimaite mligiau Erkeantiiis

hhirirbeitrnfJoii {'ntorricht ai;.s erziphlichpn Grilnden nicht vertuscht tvorden dnrf, weil er

sittlich begründet i»t. Wie der katholische Christ nach ijchleiermacherH bekauoter De-

fluitton «ein YerbSltni« tu Gfarietne abhUngig maebt tron seiiier Stelloag zur Küche, «o

läfst uinL'>'l<i'lirt i]i"r .'vaiirreli-^clK" Plui^t -ii'iii VerUätfiiis z.ir Kirilic (lurrli schic Sicllmi^r

zu Cbriatui) bedingt sein. Uem katholischen Christen ist die Kirche und ihre Tradition

die bSehet« and leiste Autorittt, weldie den IfialWatab ftr dM Teretindni« der bdUgen
Schrift niiii der in ilir enthaltenen lleilswahrheit abgiebt, und die Grundtugend dos katho-

liscliea Cltristeu ist mithiu der pietäterolle Gebomm gegea die Kirche uod ihre Tom un-

fehlbaren 6ottes{^te erfnllten reehtmäbigen Vertreter, die BieohSfe. Der eraiigeliflehe

Christ hängt auch mit Pietät an seiner Kirche wie an jeder gottgeordneteu Institutton,

aber die in religiSeer and dttlicher Bineicbt entocheidende Aotoritit i«( ibm allein Cliriatiu,

wie er in Minem in de« beü^fen Sdirifl nrktindUeb (tberlieferten Worte m mu redet und

dnteh dasselbe sich dem Herzen jedes religiös empfünglich''ii Mt^nschen dnrch seinen heiligen

Geist als die Wabrfaeit bezeugt. Die Kirche dagegen darf nur insoweit den Ansprach

der gQttlicben Wahrheit und reltgiSser Geltung erhe)>en, als sie Christum, mid zwar den

Christus des Neuen Testamentes, rerkiindigt; ihre Aufgabe ist nicht, sich selbst zu ver-

herrlichen, sondern die Seelen der Menschen zu Christus zu führen, sie in «.-inen «niuitt> 1-

baren, für Zeit und Ewigkeit bleibenden Kontakt mit Christus zu setzen, in welchem

allein das Heil zn finden ist. Die Grundtugend dee evangeliaehen Christen ist daher nicht

df-v 'Jelmrsam ffpfron dit^ KireliP und ihre Dogmen, sondem alle-- zielt hier ab auf den

Gluiibi-ii, (1. h. auf ein persönliches Verhältnis freier und uubüdingltü Hingabe des Herzens

nnd Willens an Chrietam. Diesen Glauben erkennt sie echt religiös und sittlich zngleieb

als den <}w]] der wnlin'n Lielie und eines neuen ^eili[ren I;>dieiis, a!- das durch Kratt il'-r

göttlichen (inade das Herz des Menschen unischatfende Leben8prinzi|), das den Menschen

troibt, den genunten Bercjeh <lc« nsltirliebeu Leben enim Beiebe Oottee anisnwaadeln nnd
im Oieiisfe des Reich'»'' Gottes zu heiligen und zu vollenden. Und wälirend die katho-

lische Auffassung die Kirche auch iu ihrer äuTserii und sichtbaren Krscheiauug mit dem
Beiebe Gottes nsmaaienfallen lifsl» dagegen der Familie^ dem Staate nnd der biirgn'Hdwn

f;..^idlsi li;ift eine der Kir< Ii.- i;<-f:ein'iber ^intf'rije.inlnete Bedeutung /nsehreiht, sind der

evangelischen Betrachtung Kirche und Staat, Schule und Hauü, Familie und bürgerliche

Geaelleebaft in ihrw Art gleichberecbtigte nnd glciehwertige sittHebe Gemeinschaften, dnrcb

welche Goü dunli rini^fn^ erlö-te Gemeinde der Glünbigen in fi rfsrlireit-'nder Ent-

wicklung ihrem sittlichen Ziele, der Heiligung und Vollendung durch das Wort Gottes,

nnd dem Kommen de« Reiebaa Gottes entgegenfahrt Indem die «rangelisdie Ansebanung

durch den Grundsatz der Rechtfertigung des Menschen allein aus Gnaden um Christi willen

durch den Glauben und durch die Lehre vom allgemeinen Priestertnm der (il&ubigen allen
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Wahbvorstellottgtn menMhlicbai Verdienstes vor ('ott, »o\n« den unsittlichen Bettvebniigen

einer egoi^ftischen Loliiitiuclii und eines eitlen Ehrgeizes gründlich entgegentritt, da sie allen

OQter der alleinigen Bedingoog des tilaabem an Chnsttun das gl«iche religiQse tUcbt der

Kinder Gottes gcwührt, macht sie den Menschen Solserlkh tob allra willkOrliehen Mensefaen«

Satzungen frei, jedoch nur, nu ihn innerlich de:jtü festflr ab Gott und sein Wort, als dift

h&chste und allein luarsgebeude Autuhtät, zu binden und ihm umso nacbdrQcklicher znr

sitUicb^n I*flicht zu machen, die Tagenden dessen, der ms berufen hat Ton der Finsternis

zu seinem wunderbaren Licht, im ganzen Leben, in Wort und Wandel, in allen LebeiUh

kreisen und Berufsstellungen zu bewahren, und das alles nicht aus Hoffnung auf äulseru

Lohn im Diesseits, sondern a»is dem freien Antriebe dankbarer Gegenliebe gegen den, der

uns -/uer«t iu seiueui Sohne geliebt hat, wührcnd die katholische AnNchauung bei ihrer

LpijI'i' vom Verdienst der Wi-rltf' «lif uicdiT« Lulmsucht beftirdfrt iimi, i-iitvvi'il.-r zum

hochuiütigeu Selbf^tvertraueu oder zur eitlcu Ktlbstbespiegelung vurk-ikiid, d«ii remeu Siuegcl

christlicher Sittlichkeit trQbt. Diese ethischen und fundamentalen Unterschiede hat der

evangelische Religionsimterricht :inf dfr Olicrsf iift> lirdierer Lehrau^hilten zur khsren An-

schauung zu bringen, um dem iSchfller, zumal wenn er in katholischer Umgebung lebt,

XQ einer woblhegrBndefesn Obmengnng m TsiheUlHi. Selbetrerstindlich wird das nur in

der o!ii'r>-(<»n Kliissc fjesclu'hen kf^tinfti, da nur liier die KrdiM;_'Tnifrf'!i ftir lias- Vi'r.-tändiii^

dieser tief eindringenden Gedankenzusaninienhunge gegeben sind, und nicht in der dog-

mattsdien — an es theologiseheii oder philosophischen — Pom einer systematischen

Glaubens- ui;d Sittenlehre, sondi ni flbrra!' iu strengem Ariichhifs ;in dif liciHiro iSchrifl,

aber zugleich unter xweckeutsprecheuder Berüdutiohtigung der wichtigsten reformaioriBobeu

Schriften der dentaeh-eraDgelisdien Kiicbe, m denen vir neben der Angsburgisdisii Kqd-
r« s>'<>ii ijaiii' iitlich anch Lntfaers bcirliche Schrift tob der Freiheit eines Christen'

meuscheu rechueu.

Wahrend aber die Realgymnasien — nnd das fahrt nns anf den sweiten -der ge-

nannten (Jegensätze — , da sie vor allem tiefer iu das N'erständnis der modernen Kultur-

entwickluug au der Hand der neueren deutschen und der engUsch-irauzösisclien Litteratur

einfuhren und daher vorzugsweise neben dem allgemem-meuaehlicheB nationale BQdnngs-

zwecke verfolgen, sich mit Luthers meisterhafter Übersetzung — uatdrlich im revidierten

Text! — begnttgeu, gehen die Gymnasien, welche im Unterschiede von jenen Anstalten

die Aufgabe haben, eine grandKehew BelcMUitachaft mit den Quellen der gesamten nenerai

Kultureutwicklung xu vermitteln, aus denen die gebildete Menschheit für alle Zeit and

Zukunft die Kraft geistiger Verjüngung und idtakr Erhebung schöpft, auch hier im
Religiunsuntenidit der obersten Klasse zn den Qu' IK n, J. h. auf den griechiischen Urtext

des Neuen Testouenttt zurück, um rnt sprechend ihrem propSdeutiseii-wisseuscbaftlichen

Charakter, der sie zu Vorbildungsanstalten für die Universitütsstudien betUhigf , ati der

Hand zweier in ihrer Art klassischen Schriften des Neuen Testaments, des Riimirbrieies

und des. Jobannesevangeliums, den durch l'latos un4l Demosthenes' Schriften gestählten

Geist de» PrimanerN iu äi>' Tiefe der |i;iuiini.s( Ik/u Gedankenwelt und auf die ideale Höhe
der johauneischen Weltbetraclaung zu tülireu. iui Auschhüs au diese unerschöpflich

reichen, au Tiefe und Gehalt der Qedanken, wie an Kraft und Schönheit der Spradie

einzigen Si lir'ftr u teilt der Religionsunterricht ili-- ITan])*j<uukte der christlichen ülaiiLeii..-

uud äitteuleiire mit. Wie iu der L'uterprima au die Lesuug des Uüuerbriefes, dessen
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enter Haupt teil jedenfaÜB bis zum 8. Kapitel im AiMclilvf^ an deu griechiichcii ürtext

ausführlHher m crklUreu ist, sich naturgcmäfs eine tjbersicht der reforniatoruehen Heils-

lelu-e i»cbüeljien wird, to wird in der Oberprima die eingehendere Leaaiig der eraten acht

Eapifo) und etwa der Abeebiedsreden (K. 18—17) des JohaBneMfangelitiint die Onmdlage

bilden für die Mitteilung der Eleiueute einer auf das Evangelium gegründeten religii'ia-

tiittlichen Weltanschauung, welche den Mafsatab abgiebt zur Beurteilung des Wertee uud

der Schranken, des Lichtes uud des Schatteua de« antikklaitgischen, wie dee nea1da«ns«hen

Bildungaideals und der wichtigsten Zeitvonttellungen der Gegen%t-art. Wie der Schiller

dort angeleitet wird, von den (jcgeusötzen der Sünde und Gnade aus eine Einsicht zu

gewinnen in die schriftmiirsige Grundlage der evangelischen Kirchcnlehre, so eröffnet sich

ihm hier von der tieferen Erkeuntuis der versöhnenden und erlnaeiiden Persönlichkeit dea

wahrhaftigen (lottes- und Meuschensohnes -.lu.s i'iiif writr Pi'rsfu'ktivt' in dii» weltuuifas'eu-

deu Kräfte und Ziele des Kciches Gottes und iu das uack Goethe tietste und im l^iruiide

ebaige Thema der Welt- und Menschengeschichte, in den Konflikt des Olmbeoe and de«

rn(jlrinl)pn>, in wolrhem sich il*>r in iI.t aiiiilis'ii WflJ,ui>eliatjiing nur angedeiitctn nthi-^che

Gegensatz zwischen dem sittlich Guten und dem sittlich Bösen abschliefat und vollendet

— eine Srkenntaia, die iri« keine «nden fae^net M, d«D «wign Wert der einietaen

Fersiinlichkeit und die hohe Vf'rantnnrtlii lilcclt >1it figiicn Selbstentschoiilnriir (T,>rjennher

Ueu höcbaien Fragen ina helle Licht zu stellen, gerade dadurch aber dem sittlichen Willen

den fteieeten nod softleich aürkaten Antrieb verieiht^ das in Christo dargeboten« Heil in
Glaubt'u ]ii:Ts<'inl:<1i zu f'rr,'roifi'n ninI diM-rinst mit Jer <;ut)/('n Kraft i:tu\ Fnllc di-T Über-

zeugung fflr die erkannte Heilswahrheit einzutreten, welche, weit entternt von aller romau-

tiadben Verschwommenheit nnd UnUarkeit, mit den Apostat aprichi: *Ieh weifa, an wen
ich ^'laulte', und &ei von allvr eitelen und iKM'liniütigi'n Pt'1l)stlll)endlttzailg «benao dontltig

als fireudig bekennt: 'Von Gott«« Gnade bin ich, das ich bin'.

Es wäre nun gewifa thlMcht an meinen, dafa der Beligionsnotvrrieht allein im-

stande wäre, diesen Glauben, etwa gar auf dem blofsen Wege der Belehrung, zu erzeugen.

]>er tilanbe iat eben nicht jcdcrinanna Ding, d. Ii. er ist sittlich l>edingt, er läfst aich als

freie peradnliche That dea eitneluen Hemchen nicht erzwingen, er ist andererseits durch

eine Einwirkung von oben bedingt, durch die Thütigkeit des heiligen Geistes, der sich

anae Uhr nicht von Menschen stellen läfst: denn der Glaube iat aagletch Oottea Werk
im Menschen. Es «ire noch thSriehter an wUmen, dafa der KeligionantmiiAt, wenn
er richtig erteilt wQrde, diese Wirkung in allen Zöglingen henrorbrijq^ mOfste; denn

der christliche GIuuIm» ist nicht etwas auf einmal Fertigea, sondern wie das persönliche

Christentum Oberhaupt nach Luthers Ausspruch hienieden nicht im Worden»ciii, sondern

im Werdensein, er gehört in dem zuletzt beschriebenen vollen Sinne einer nach allen

Seiten wohlbegrflndeten Überzeugung, die erhaben ist Aber alle Zweifel und Schwankungen,

unter normalen Vorhültnisseu erst einer späteren Entwicklungsstufe an. Aber er ist das

Ziel, welches dem evangeliachen Beligionsunterrichte vorschweben soll, und wir fotdeni

vüii ilirs.-iii Uutenii litf, sofern er anf der Oberstufe höherer Lehransialteii. namentlich der

Gymnasien, erleilt wird, dafs er zu diesem GUubeu seinerseits den Grund legt, indem er

dem Zögling durch Mitteilung der Elemente eäier christlichen Weltanschauung die

Möglichkeit gewihrt, bei normaler religiSa-aittlicfaer fintwicklung au demaelhen lu

gelaugeu.

c n. tUUbrnmam-aoOmat, M
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Thee« 4:

'Der evajiitflische Religiousuntei i i. In v< ri« hlt st iin erxieliliche

Aufgabe, wenu er seineu positiv-bibliacheu Charakter verleugnet

oder das Bildnngssi«! d«r Scbnle aafaer acht ISfaL'

Wir sind am Ende unserer ausRihrlicherrri Re;rrniidung. nii« ff>lgenden Thesen

mUaseu tUr sich selbst sprechen. Wir wissen sehr wohl, meine Ilerren, daSa der Keligious'

Unterricht, Tor allem nnek der •ngelwAe, mdst diMos Ziel nicht erreicht, ja dafa w
seine erzieh 1 nli <' Ai;ft;iitir t^cnulr/u virfdill. Kntnuti \^ir uns im ersten Falle

trüsten mit dem Worte 'in magnis sst voluisse', so fordert uns der letztgenannte Fall auf,

nach du Ursachen des Schadens au aoeheo. Da flUIt unser Blick auf zwei ffanptnnachen,

(Iii' t'inc isi niaf «timIit
,

ri'li!^i"isfr Ari, ainlcrc foi nialt'r. piMiiLCiif/i-^ilifr Art. Der Unter-

richt kann entweder, wau den Inhalt und Gegenstand betrifft, seineu positiv- biblischen

Charakter verleugnen, oder m kann daa Bildungszicl der Schale auraer acht laasen.

Winl der Unterrieht /.. B. dazu gemilsbraucht, die Quellen der HeiUerkenntnis

vor den Augen der Schäler einer mifsgänstigen und viellcioht obenein wiasenachaftlich

nicht hinUtnglich begründeten Kritik au nntendehen, statt aus ihnen ni sehSpfen und

das Walser deti liebena auf Grund eigner ]ierii<>nlicher Erfahrung mitzuteilen, leugnet man
in rationalistiaeher Weiae die gesehichtliche Grundlage der Ueiiso&eubarung Gottes

und töat die biblischen Heiliwahrheiten in dfiire Moral oder abstrakte Metaphysik auf,

betcacbtet mau Christus nur als einen der hervorragemlstr ii M-nsclicti, (1>t inis inde«i

nichts weiter als die vortrefflichste Sittenlehre gegeben bat, vielleicht gar als den reli>

giösen Genius der Menschheit, aber immerhin nicht als den, für welchen er sich selbst

anagiebt, als den heiligen Gottes- und Menscheuaohn und den Heiland der Welt; stempelt

man ihn d:nluri li in ili'n Augen jede» nur einigermafsf*!! ',(rtti-»pr[in>n1 iit*nkenden Piiiiianer?

«u einem i'intai lieii Stliwiirmer oder Betrüger: so mag uiitu »icti uoch so sehr mit dem
riiuiatuistlifa Zauber künstlicher GefÄhlacrreguug und rcligiöseu Echaufiement» oder mit

dem Flitt.T iler li^itweiitheit anspntirn il.is llev/. Jn- ^iliiilrr uird muu nulit «rfwinnen,

man 'wird nicht lierx zu Herzen schatien', und <ier itittlichen Bildung wird man nicht

dienen, vielmohr wkd auai nur inr Ibwahrlidt und Heuehelei verteitan md di« Macht
des Zweifels und des tJnglai:l)ei)s in <\<ni jt)n(_'iii Sieden stürkiti. Ttt fliV^pm Fülle

luOchten wir den Keligionsunterricht lieber einfach vom Lehrplan streichen ; er nützt nichts

und schadet nur.

Aber wir können nn- anilrfrscits auch einen Religionsunterrielit (Irnkm, fli'n- [Hisitiv-

biblisch und kirchlich korrekt erteilt wird und doch um nicht viel besser ist als der

•beDgenannte. Wer ohne BerflektichtignnK der Entwieklnngaatofe dea Knaben
nnil ;ui|Zfhein!t'n .T ini<i I i ni(s , sowie seiner rcIivjiÖM.'ii und sitfliolicn Rf-rlni-fiiiss-e den

nach Brot hungernden jungen äecleu die unverdaulichen Steine einer ibeologischeu oder

philoaopbiadien Metaphysik bietet und «ich einbildet, die grofaen Geheimnisae de«
Christentums, die Dre;einif(keit Gottes, die Mensi.'Ii\venliin<; des f-'oliue.s notte--. nie

V^ersölinung der Welt und andere höbe Oegcostünde herauwachsenden Knaben haudwerk«-

mnfaig wie ein Beehenexempel Tordeuoastrleren an kSnnen, wer ihnen ein Joch von

dogmatischen Begriffsverklitterungen überzuwerfen »ucht, das er selbst unfähig ist zu

tragen, der wird nie imstande sein, Luat und Liebe zur Sache und eine freie Über-
zeugung in den heüabegierigen Saekn au vecken| fr «nd eher Abneigung, akhailidi
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Gleichgiltigkeit hervorrufen, und sittlich« Fracht wird die»«r Unterricht nicht ttchaffen.

Em Midier Cnterriekt Mdat «a «ioem empfadlidcD f«mil«ii Ifaiqial, «r entUlut da»

pädagogischen Gesdiieke» ood vwlenguet »eine Knfk, da er di* Bildtiiij|pnd der Sehid*

aufj«r acht iäf«t.

Th«ae 5:

'Um erziehlich wirken /u kRnnen, hat iL r T'tit i rrii ht den Stoff auf«

sorgfältigste zu sichten und jede Art von einseitig Wissenschaft'

licher Terfltiegenhsit za Teroieid«n, welobe ztir Überladvng des

Gedüchtuisses oder asur ober flälchlichen Vielwisserei fflhrt.

Welches sind nämlich die ersten pädagogischen Vor»ns8etxangcn für die fracht*

bare Erteilung jede« Unterriehia? BMben wir hei den Ojnraasiea stehen. Allee kommt
hier zunächst an auf die richtige Atttwabl »h» Stoffes, »odaiin auf die rechte Methode

der Aneignung. Gerade die GjrnuBSien iB enter Linie aoUen, da sie mit ihrem Bildnags*

riel den UniversiUten so nahe atdioi und in der obersten Klasse eine propSdeutisdi«

wi»»en»chuftliche Aufgabe haben, am Sogstlichsteo darauf l>p<1ac!it si ln, die durch die

ersten Gesetze des erziehenden Unterrichts ihnen Torgeseh riebenen Grenzen streng zu

wahren und »ich vor einer heillosen Antizipation des Universititauntcrriobts zu hQton.

Zwar trügt der Gynnuimnlunterricht auf der Oberstnfc einen wisyenschaftlichen Charakter

an sieb, um! si'iiu' IIiuii>taiif|;,itj.;- ist, dfii 'wissensthaftlicheu Sinn zu wecken; aber ffleich-

wohl ist und bleibt er dem l lüvL'r.sitütsuiiterricht gegcnflber ein propädeutischer, wenn

man will, elementaier, er ist wiH-tenüchaftlicher Eleniontarunterrieht. In dieser eleuien-

taren Begrenzung liegt seine Kraft, m in iT/i. liciiiIi i Eiufluls. Das verkennen vit ti', meist

aus wisaenschafllichei Eitelkeit, und fUhreu dadurch eine Überladung dea Gedüchtuisses

der Schiller mit Wiasenaetoff oder eine Überreinmg der TTrUilekraft danih llitteiliing

schwieriger und auf flirsrr Shtfe rinffifsharer Gedankongruige herWi. triebt Lehrer im

Deutschen, die aus jedem l'nmauer gern einen Litterateu und Universitütalehrcr machen

mHohten; die in mancher Beiiehniq; vortreiRidien didaktiaehee Werlte Ton Laaa haben

nach dieser Hirhtnii)?, vrif Apelt nachweist, verhängnisvoll in der T.i'brerwelt gewirkt, sie

laboriereu gründlich an profeasorenmitfsiger 'Veratiegenheit' und verkennen vielfach den

pidagogisehen Oedchtapankt. Es giebt Oesdnehlslehrer, die ihn Schiller mit allerhand

l?arifrit.-u Ulli] Xuvidifen vom litterariarbiMi Murkf tr.'il:tici*-n odiT >ic mit tjf.si liiilif*-

phitoüophi.'cheu Ideen abspeisen, statt »ich auf das xu beschränken, was not thut, und die

richtig geordneten and liohtToll an der Hand der Qoellen dargesleillten Thatsachen an-

ujit<(>11iiir wirkfii zu Li--*.-!!, Es giebt Philologen, welche die Primaner und Sekundaner

mit einer Untlut von gelehrtem, som Teil gar nicht hinlänglich wissenscbafUicb begrfin-

detem Detail anf dem Gebiet« der Qramnatik und Archiologie flherachfltten, dafk den

armen Jungen die Lust und Liebe an den Klassikern dadufdl Verladet wird. Es giebt

endlich und Tor allem Theologen, die an dieaer einaeitig und mirsTer.itändlieb wissea-

achaftlichen Verstiegenheit leiden nnd die K8pfi» der Schiller -rollpfropfen mit allerhand

exegetiscben und dogmatischen Minutiositäten und kirchengeschichtlicheu Notizen, die für

diese Stofe absolut keinen weder geistig noch sittlich bildenden Wert Imben ^Vgl. das

Bolfsbaeh tod Bolxweifsig und viele andere, besonders auch das von Mezger.j Die HcluSler

staunen ob soldier nnveratandener Gelehrsamkeit: aber ihre Seele erhält keiften Teil an

dieaen Schätzen, aie kommen nicht in einen innem Kontakt mit dem Gegenstand. Soll

»* .
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der üntorricht erzieUidb und daram bildend wirken, so hat er tot aUem auf «ine »org-

fiiltige Sichtung <les Htoffs Bwlncht /.u uohmeii, er hat streng /.u sclieiden zwischen dem

Notwendigeu und dem Entbehrlichen tuul ;ius dem Hesten luid Schönsteo, was liier z. B,

die heil. Schrift bietet, gerade dasjenige auszuwählen und am energischsten hervoriu-

hebeu, wuH ftir diese !^lu(e fafabar und am fruchtbarsten i§t für das religiöse und sitt-

liche Leben. Die Hälfte \»t hier be.-iser als da» Ganze, in di-r He»chränkung zeigt sich

der Meister. Denn der rechte Stoll ist zunächst ein und alle», weil die Grundlage der

Bildung. Unpädagogische Vei-stiegcnheit aber, welche den jugendlichen Geist, wenn auch

in der besten Absicht, mit Stoff Uberschöttet, die iiai h 'li'm Grundsnl/ liiuidclt : du- ^T:lsse

luuTs es bringen, widerspricht vor allem dem Zwccki' der Gymiiasialbildung, und tührt

«ntweder Sur ÜlmbOnhlllg 4m OfldRditmates oder, wenn nicht darauf gedrungen wird,

dafs dpr ?'toff Trirküfh ringf-'>i|j!iot wird, txj o'mr'r i ih<-rlirir lilitli(-n oucyklojtudisti^flion Vir!-

wiagerci, zu der Entwiekclungskrankheit unserer heutigen Xeitbilduug. £» ist daher überall

nadh dem pidagogiaehen Geseta« dar ^«nHUUlteil tn verftbre» bei der Auawahl dea Btoffiea

in r]or T,p-ntitx "lul Erklrirtmi; der heil. Schrift, iii 'Iit Ufrvorhebunc doi wichtigsten

Partieen, der spriogeuden Punkte der Glaubens- und Sittenlehre, «owie der Kircben-

gatcbiehtei. Wie daa im Einsdnen su gegdheliea bat, gebSri oiebt bierber; daa an e&t-

acbeiden, ist Suche der FacbMirer.

These 6:

'Der Stoff soll in einer solchen Weise aar Aneignung gebraeht
werden, dafs der Unterricht, ebeniso grilndlich belehrend als fesselnd

und anregend, geeignet ist, Qberzeugeud und charakterbildend /.u

wirken, und seinen TorDebrnsteii Zweck erfüllt, durch Sammlung
und Vertiefung dea GemflUa derWeekung und Pflege dea raligiOaen

Lebena zo dienen.'

BerObren die beiden forhergchenden Thesen die unumgünglichon, t«il8 religiösen,

teils pädagogi»chen, den Gegenstand und seine richtige Ilegrenzaug betretTr'iKl 'n I^i dingungen

einer fruchtbaren Erteilung des iteligionaunteniehts, so giebt nunmehr die folgende These

die positive Antwort auf die Frage des Themas, indem sie die gesunden didaktischen

Grundsätzen zufolge an den Unterricht selbst zu stellenden Anforderungen kurz zusammen^

stellt. Diese sind teils allgemeiner, teils besonderer Art. Vor allem soll der lieligions-

Unterricht, wie jeder andere Unterricht, der den Anspruch erhebt, erziehend zu wirken,

d. h. durch Er/eugung dnar klaren, l«bendig<;n Erkenntnis und eini « wohlbegrihideteo

Urteils einen Heitrutr ^'^i der von df-r uc'äaiiitrr. I'i,ti i ri( !it>tliiiti!:tkfit <1it Schule au-

gestrebten Willeusbil'luiig zu geben, übi rzeu^uad und cliaiakteibildend aviu. Zu dem
Ende darf er sich nicht einseitig entwtnler nur an die univeriiellen Kräfte des niensch-

licht'ti ficisics, Vi;'iht;uul tuul OcdiichfDis , (hI-t inir lüi dir iinlivldiu'lli'n Krürti', r;,.fiihl

und Phantusie, wenden. Er darf sich nicht einseitig und m obertiächlicher Weise damit

begnilgen, vorflbergehaida Stimunngen in der Seele des Schiller» an efweefcen odsr aar die

anp-ptiblicklichen Bedürfnisse einer seichtf n Wifsyn-'pnrilf zu In'friedigen ; vielmehr soll er,

^vie jeder Unterricht, in welchem ea ja zunächst <laraiit ankommt za lehren und zu lernen,

or allem gediegene poaitiTe Kenn^tsae mitteilen und auf die bleibende Pfaderung ge-

sicherter Erkenntuissp bi^darht sfin: er soll allerdings — und zwar in plannirif^i^i r, zict-

bewufster Weise — Verstand und Gedächtnis in Anspruch nehmen und auf diese Weise
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belcbren, j* er aoll — in den ihm gcwieKueii OMasen — grOndlieh belehren, oder er

•wäre vom LcliriiLiDc (i<'r höheren .Schulen zu streichen, da diese einen andeni Unterricht

a» einen gründlich belehrenden acblecbterdingü nicht kenn«!. Aber «r darf auch andter-

ettt, damit er nidit troeken und Iwigweilig werde, die intbetoitdere für die Ilrreidmng

das ihn eigentOmlichen Tomehmeten Zweckes, der Weckung und PÜegc des religiösen

Lehana, tmentbehrlicheD indindoellen Kräfte des Zöglings, Gefahl und Phantasie, nicht

hradk lisgen lassen. Vielmehr soll er zugleich fesaelnd nad anregend, d. h. imstande sein,

das *Intere3!?e' des Schillers Ton den Terschiedensten Seiten aus zu wecken, und ihm dadurch

den Gegenstand anwehend machen, ihm als bedentemd erscbaiaen lassen, dafa er ihn nach

dem Omndsatae der *Konzentration' an dem Gatfandcenkreise deii Schalers und zu seinem

durch Schule und Leben bislu r gewonnenen Schatxo von inneren und äufaeren Erfahrungen

in eine lebendige Beziehung setzt. Nur so wird der Religionsunterricht zugleich Lust

und Liebe zur Sache, innere Teilnahme fOr den hohen Gegenstand hervorrufen kiiiiuen»

worauf gerade hier um so mehr ankommt, da das religiftse Leben als persönlicher Besitz

der Natur J»-r Sache nach individueller Art und durch die freie Selb#tbi"stimmimg bedingt

ist. Um aber seiuer höchsten, in These 2 und 3 näher bezeichneten Aufgabe gerecht zu

werden, wird er dafOr zu sorgen haben, dafs in letzter Beziehung alias Wissen nnd alle

Geftllilsfirrf^injj, alle Ansammlang von Kfiuitnissen nml alle Erztnipnn^ von Ifbpii'lisTen

Ansciiauungen dem ethischen Zwecke der •Sammlung und Vertiefung des Gemüt« diene,

nii^ in dain Simm olMc6ldiUGhar ROhnnig oder andi aar «JasiA^ raligiSaer 'Brbanttiig',

sondern im vollen biblischen Sinne des rfligi"s-sittlicbcn Auflianf^s nnd Ausbaues des

gesamten inwendigen Menschen zu einem Tempel Gottes. Nur so wird es dem christ-

lichen Beligionaniitsrneht geHofss, jen« lebendige, dem chrisUicben GlanbsD «gnende,

auf der klarfii und unsrluiulicli' n Krlirniitin\-i des nfjffnHtandff; ebenso wie auf dfr fiiMi'u

persönlichen liingabe an denselben beruhende religiöse Überzeugung in der Seele hervor-

annifsn, weldhe dem sittlichen Willen des Z^lings fBr die Zokanft die feste fUehtnng

auf die höchsten Zit li' d. s TTrü hes Gotte« ond den kiftftigsteii Aatrieh mr Hitarbeii an

der Lösung seiuer Aufgaben verleiht.

These 7:

'Es ist wünschenswert, dal'« der Unterricht von einem Theologen
erteilt weide, der, wo möglich ordentlicher Lehrer der Anstalt, eine

gediegene faehwisaensehaftliehe nnd allgemeine Bildung, sowie ein

nicht geringes Msfs religiöser und püdagogischer Erfahrung besitst'

Die Erreichung dieses hoben UBterriehtasieles iat nun finilieh wieder bedingt

dnrdi die in der folgenden Tbeee beceiebneteo persBaUehen Eiijensehaften des RsUgiauB'

lebrers. \V< ni; irir<>ndwo, so ist ja hier der Erfolg des Unterricht» wesflafüch an die

Person des Unti>rric}il«»t«l»>n geknüpft. Zunächst kann religi58es Leben in anderen nur

derjenige wecken und pflegen, der es selbst besitzt. Ist aber die religiöse Überze ugung,

welche der Religionsunterricht, von dem wir hier reden, mitteilen soll, die evangeUscb-

uhristliche, so werden wir auch von dem Ueligionslehn r in rrster Linie fordern müssen,

dafs er zu dem wichtigsten und im Grunde einzigen Gegt^U!>tuj4de des christlichen Glaubens,

dem Mittelpunkte der göttlichen Heilsofienbarang, welchen die Apostel und die Refor-

matoren auf Hnind der heil. Schrifi und der eignen relijjiösi-n Erfahrung als den \va}irf>n

und einzigen Mittler des Heile« der Welt bezeugt haben, d. h. zur Person Jesu l'bristi,
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nicht eine blof« wiMcmclutftlKh-olijektiT«, «b^r |>eni5olich miinteressiwt« Stellung ein-

nimmt, in der er 'kühl bis ans Herz hinan' i!i>- neligionswahrheiten . infiM h -lulilich,

wann auch korrekt, vorträgt — denn er wird d&mit, wie scbon bemerkt, 'uiciit ücn zu

Htn*D Mbaffen* qimI daher »nch teincfr «rdeUicbm Aufgabe niclit gerecht werden —

;

•OOdern ea ist nötig, dafs er diesem hohen Gegenstände ein zugleich itabjektir inter-

essiertes, ein lebendiges und persönliches Verhältnis hat, wie es dorch den (iUubeu be-

dingt ist, welcher im EKane der Apostel and Belbrniatoren eine dnrcb das EvangeHum

gewirkte religiös rechtfertigende nu l sittlich erneuernde Gotteskrafl im Herzen ist und

den unaliweislichen Drang nach Mitteilung in Mch schliefst ^lächBt der JurcL dieses

Verhältnis begrilndeten religiSs«! Erfehruu',' uber fordern wir von dem R< ligiouslehrer

ein nicht geringea Klafs i^iidagogischer Durchbildung, wie es mar eine lingere Unterrichts-

praxis gewähren kann. Es erscheint daher nicht angemessen, einem Anlünger doli

Beligion^uiiterricht in den oberen Klasücn höherer Leliraustalt'en zu übertragen. Und das

um so weniger, da dieser l/nterricht neben der religiösen und pädagogischen Erfahrung

nicht lilofs, mu ijir'jKllü Ii l)elehrend /u «Irtiin, fuu' '^i-iVu-ii'nv fiiehwissenschaftliche, d. h.

tbeologisclie Büduii-^ verlangt, sonderu um ein vicl»<.iijgts uuJ lebendiges Interesse iu

der Seele des Schalere erwecken zu können, einen hohen Grad von allgemeiner Bildong

beansprucht, eine durch fortge»<»t7:tf* Wechselwirkung des Li'liou^ uiul <hr ^^'i-^'>"n9chaft

zu erxieleude Weite de» geistigen Gesichtskreises, wie sie erst den reiferen Jahren eigen

m sein pflegi Es cmpfieMt sich daher, dafa der angdMBdft Religimialehwr erat liu||ere

Zeit in diMi unforr'M initl mittl.TPti Klassfri liP=;f?irif<ifTt wird, ehe er in die nberini KlH.--f>n

aufrUckt. überhaupt dart der Heligionslehrer, neun er seine enieblicheu Aufgaben nach

allen Seiten erfUIen soll, mcht, wie etwa ein praktiadier Geistiieher, anfserhalb de«

Organismus il<r Silnilf» stolirn, sondern er mufs ein lebendiiii's urnl zwar nicht uuii/

untergeordnetes Glied desselben, d. h. er muCs ordentlicher Lehrer der Anstalt, womöglich

Slaswolebrer aem. Ilm ferner den in These 5 vnd 6 gestellten ForderDn|!«n au genügen,

erscheint es wünschenswert, dafs er Tl;< rili)v;4' von Fadi und lils s ilrlter zugleich die

Fähigkeit besitst, auch ixt audem wichtigen Gegeustäudeu der oberen Klassen zu unter-

richten, die besonden geeignet sind, den Religiansunterricht Ton der ethisdbeii Srite aus

«u ergänzen, wie namentlich im D- utsi li. ii und in der Geschichte. Fehlt es der Anstalt

an solchen Theologen, so wird der Direktor der Anstalt, falls er religiös warm «nd ent-

achloaeeu ist, sich die nStigen tbeologiadien Kenntnisse anzueignen, am besten diesen

Uoterricht Tersehen, auch wenn er nicht Theologe von Fach ist. Dasselbe gilt von jedem

religiös interessierten tüchtigen Philologen, der die oben erwähnten wiasenachaftUchen

ond praktischen Qoalitilten basitcb

These 8:

'Behufs gemeinsamer Verständigung über die wichtigsten techni-

schen Fragen des Unterrichts empfehlen sich alljährlich wieder-

kehrende freie Fachkonferenzen der Keligionslohrer.'

Die bisherigen Auseiuandersctzungen Uber Notwen'üü'Vt'it, Zi. l, f^toff und Methode

des christlichen Keligionsunterrichts eMthielt«n sich absichtlich — dem Zwecke dieser Ver-

tsanniihuig entsprechend — aller spezielleren technischen Fragen, wie .Abgrenzung der

Lel)q>pn8en für die einzelnen Untprrichtsstiifi'i, nml Ki nanillunt; der einzelnen Zweige des

Unterrichts, sie beschränkten sich vielmehr aut die vom ätnudpuukte des erziehenden
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Untenichta flberhwipt als iricihtig eneheinniden Momente. Ist «s nun aber wahr, wm
wir am Eingang unsers begründeuden Vortrags bemerkten, dafs kein Unterrichtegcbiot

big jetzt ao wenig von d«i iviaaenscliaftlicheii Pädagogik angebaut ist als da« in Bad«

alehende, und fehlt e« ancb anter den FadunliuMni, welcbe dieaen Untemebi sti erteilen

haben, zur Zeit noch a» (l^i so wOnselieiiawerten Übereimtimmuag lelblt in Bemg auf

die wichti festen technischen Fragen, so wird das BedOrfiiis nach einer gemeinsamen Ver-

«tSntliguiig iler den Il«)igiousuuterricht in den oberen Klaasen höherer Lehranstalten er-

teilenden Fachlehrer über derartige Fragen kaum in Abrede gestellt werden dürfen. Dafs

nun eine solche Verständigung auf dem gesetzlichen Wege von Verordnungen der Be-

hörden oder von regelmrifsigen, durch den Direktor der jedesmaligen Äiutalt anzusetzenden

Eonfereuzen herbeigefflbrt werden könne, wird achwerlieki jemand behaupten woiUn, da

einmal ili-' Tiehörde sich auf ganz allgetiielne Bestimmungen beschriiiikeu diuIs, ^ü(lnIln

abt-r die Aü^.uhauungen der Direktoren uuU Faclilekrer der einzeliieu ydiulcu m lüeseui

Punkte Tielfuch /iemlieh wat auseiiundergehen. iüs bleibt mithin nichts anderes übrig,

als den in der Rlifiiiproviur -.md Wcstfal^-n bereits mit Erfolg eingeschlagenen Weg freier

gemeinsamer, alljührlicli wiederkehrender Veraammlungeu der Fachlehrer einer bestimniteu

p!ionac oder eiaea Ucbwren Landet in befareten. Za diaaen ftden TaddnwlNeoMn'
wilrrlfn i^elbstTersUindlich die hohen Behörden, Provitr/ialsclinlrriff nnd die r4cneral-

anperintendenten der Provinz, sowie die Direktoren der höheren Schulen und alle Lohrer

hVberar BÜdnagatartalten, die aieb^ dieaen wiebtigeD ünterriehtagegenatand intereaaieren,

einzuladen sein. Die vor1ie<X'-nr!pn Thi'Sf-n vprfnl^cn znglcicb ilm Zwfck. pvciit. iils un-

gemeine Grundlage fär eine mittelst dieser freien Konferenzen anzubahnende gemeinsame

VentindigaBg Uber die «inaehen tecbniaebim Fragen an dimien.

Debatte.

These 1.

Da niemand mA nun Worte meldet, to wird dieadb« ebne weiterea in nnTar-

ftnderter Form angonooiDeBi

The!»e 2.

Kolbe (Treptow) wendet sich gegen die ersten Worte der These and will rin-

gesetzt wissen: 'Da die christliche Religion das wichtigste Erziehungsmittel auch ftlr dio.

oberen Klaasen höherer Lehranstalten ist, ao ist chrisUieher Keligionsmiterricht in den-

adben uucntbdvliiA.'

Heinitlmanu ist nicht geneigt, auf diese Indenmg einzugehen. Er spreche

in seinen Thesen nicht Ton der Religion, sondern Tom Religionsunterrichte; durch die

Wendung Kolbes werde der Zusammenhang z^risehen Theae 1 und 2 nnierbrochen.

Müller (Arnstadt) hält den ersten Satz fHr überfltissig.

Dieck (Schulpforta) ist nicht für eine Streichung dieaea Satzes, schlägt Tielmehr

vor, sogleich Aber Theae 2 und B abzustimmen.

Der Vorsitzende läfüt jedoch zunächst Ober den «raten Sats der cwaiien

These abstimmen, und dieser wird unverändert angenommen.
Kolbe (Treptow) bemerkt aum zweiten Satze derselben The st: Er tinJe dio

Schlufsworte etwait zu matt und möchte lieber eine Wendung einsetzen, wie: 'in ihm die

Liebe zur heiligen Sdirift zu pflegen and zu iSrdtm'. Doch wolle er keinen bestimmten

Autrag stellen.
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Heiaselmann ist mit dem Vorredner in der Sache «nTenteudtti nud teilt tnit,

dafg seine Thotii ursprilngliMi anf In itin r B.i-^i' mi'^. 'cgt gewebten seien, daf> lllll »bw
du Präsidium veranltXat habe, deuselbeu eine kiirzere Fatstuig zu geb«u.

Der Voreitsend«' imd Krflger (DesMa) geben die Eritlimng ab, dab dirae

KlItBung nur au» ZwockuiiirHigkpiUgrfludcn gtattgofuuden habe.

Darauf wird auch der zweite ijatz einatimmig ia der vorgel^ten Fateong

angenonmeiL
These 3.

Kolbe (Treptow): Ihm aei nicht recht klar, ob Kirchetige»cbicbt« schoii in

Sekunda oder erat ia Prima getrieben wecdea aolki

Heinzelniann entgegnet, dRTe £fea wn betten in Obersekonda beihandelt werde,

daTs aber die Erörterung dieser Frage ca weit abfBlurni würde.

Der Vorsitzende weiat darauf hin, dalii in dieaer Beädrang ein« gewiue Un-

klarheii allerdings vorhanden aei, da in These 2 nnr getagt sei Sn den oberen Elaasen

höherer Lehranstalteif.

Wehrmann (Steltin) ist mit der Fassuug der dritten These nicht völlig eiurer-

ataaden, da dadurch der dogmatiadie Untetrieht als aolcher ausgeschloteen wenl<-.

Dieser werde von vielen au die Lektüre antjeschloasen, von ;ui<1' rii alu'r mehr pvstematisch

erteilt. Aua diesem Grunde will er vor 'durch elngchouilere Lcaung' lieber eingesetzt

wiaeen 'hauptaiehlich*.

Heiiiiplmnn!] "spriclit sich fnr finfn nicht nur ;i»'lpirnntlichen . sondern geson-

derten und zusammenhängenden, aber nicht 8yi)t«matisehen, »oudem au die heiL Sclirift

and die wiehtigaten refematoriMben 8ehiiftea angesehloeeenea UDtcrriäit in der Glnabem-

lehre aus imd weist bei dieser rif'h'^reiilii'it auf i\ns dcuinri. Ii«t bei F. A. Perthes in Gotha

erschei^iende BQchleiu u- d. T.: 'Vademecum aus Luthers 8chriiteu' (herausgegeben von

Krüger and Deliut) hin, dareh welcbea die SdilOer der oberen OTamanalklMNU mit

<?>'ii wi. !iti\'~i' n Schriften dee groben Sefonnaton eiDgehcnder ala bisher bekannt gemaeht

wcixlen künnten.

Kannengieber (Lllnebng) irilnaelit eine küizere Fasanag der These. Er bUt
es nicht fPi notweai^, dab die hcrvonagenden refonnatoriichen Sehriften betondere

genaout werd«u.

Wehrmann (Stettin) weist danaf hin, dafs bereits jetxt reformatoriaebe Schriften

anf Schulen vielfach gelesen werden.

Dieck (Schulpforta) erldärt sich gsgeu eine kQrzere Fassung, da ea sich hier um
die oberste Elasae, nieht um die oberen handle.

Krflger (Dessau) stellt nunmehr den Antrag, im Interesae der nooh EU be-

sprechenden Thesen zur Abstimmung über These 3 zu schreiten.

Wehrmann (Stettin) UÜt seinen Vorschlag, an der genannten Stelle 'hanpt^

aiclilich' einzuschalten, aufrecht, womit sich Referent einverstanden erklärt.

Darauf wird die These mit der Wehrmannscheu Änderung einstimmig an-

gtiiommen.

These 4.

Kolbe (Trejitow): 'Kirchlich' und 'ljil>li.sch' bilde keiiiiTi r^»>i;.M>at/ Es komme
Tomehmlich darauf au, den Schüler in die Lehre seines Bekenntnisses einzuführen.
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Dieclt (Schalpforta): Bin Gegensatz finde freilich nicht statt, wolil ubü ein

Unterschied. Der rechte biblische Unterricht werde allerdings aaeh kirchlich sein, und

Keferent habe wohl nur /wiscben beiden Arten antcirMliied«n, um die Dogmatifc niebt in

den Mittelpunkt zu stellen.

Schaper (Berliu): Man kSone die letzten Worte 'oder des Bildungsziel der Sdmle
nfser acht lüfst' Rtn lohi'n: ilf»mi <ln<. wns hier gesagt sei, gelte von icflcm !'tttfrrifV,t«\

Kolbe (Treptow; möchte »loch «lie<ien /.usatz festhalten, der daraul abziele, einen

theologieierenden Unterricht nbcnwehren.

Wehriuanii 'J't.'th'iiV Es sri auf rlcii An^ilriii^k 'positiv' ^in p-öfsprpr N'uiii

druck SU legen; es gebe auch Heligionsiehrer, die niclit auf dem positiven Staudpuukte

Stenden nnd die alsdann nur Tenrirrend wirkten.

Diecl- r^tlirilptbrta^ ist »«br-ufan- dr^r Anslchi, daJit negative m«Denb in den

Uuterricbt nicht hineingezogen werden ttilrfteii.

Heinselmanu erklRrt, es «ei mit Rfleksicht anf den Zusammenbeng der Tbeeen

uiclit ratsam, die letzten ^V^ rfi> 'i^l^r ila> T>ililuiii;--/.ii * u. w.' aufzugeben. Auch die \'er-

sammloug spricht sich dahin au«, diesclbcu stehen zu lassen, so dafs die Theee in der

Fassung des Beferenten nnverindert angenommen wird.

These 5.

Her V ir-^itzf'ndc bemerkt, eine Debatte über These sei eigeiiMicIi t;;ir

nicht uotweiulig, da ja da« Gesagte von jedem Unterrichtüzweige gelte. £e wird dann

auch diese Tbeee eelbst ohne Widmede i^enebmigti.

Nachtrilglich l'<Mu<Tkt noch Wclu-iiuuni (Stettin), dafs Mc in der Tlii.'-^e aus-

gesprochene Jb'orderuug allerdings selbstverstiindlich sei, daf« aber leider gegen dieselbe

Sfter« gefdilt werde. Damm «et ee got gewesen, dieeem Gedanken hier noch besonders

Ansdruek au geben.

These R.

Auch diese The^e wird ohne Debatte nugenommeu.

These 7,

Schiibring (Berlin): Es scheine ihm doch eine zu grolle IJe^chrünkung zu seia,

W'Min diT Uritt'i i ii )it iinr voti pin-ii: Tlicologen erteilt werden so'li': ai;< h ein Philologe,

der die nötige taciiltas für den Heligionsunterrieht begitxe, sei wohl imstande, denselben

m erteilen.

Heiiizeliuann entgegnet, dafs *t flics(> Art von Lehrern nicht ausgeschlossen

wisaen wolle; er habe in seiner Tke$e nur gesagt, es sei 'wünschenswert', dai^ dieser

Unterricht TOn einem Theologen erteilt werde; nnd es ufisae allerdings wobl angestanden

werden, daf» dieser am besten pi i iL-'not s<-i, die richtiu'' Au-n il ! rii Rrziis; nnf den Lehr-

stoü' zu treffen. Jedenfalls aber «ei ein l'uukt noch bcfiouders hervorzuheben, nämlich

dafs nicht ein junger Theologe sogleicb d^ Unterrieht in der PHma erteilen dürfe.

D}i i Iv i'i^Llu.Ipf rtui -^iIilaL^t folgenden Amendement vor: *Eis ist notwendig; daA
der Unterricht von einem I^-hrcr u. s. w.*

Kolbe (Treptow) schlierst sich diesem Vorschlage an.

Schubring (Lübeck): Auch die Worte 'womöglich ordentlicher Lehrer der Anstalt'

könnten in WegfisU kommen. Im übrigen stimme er Dieck und Kolbe bei.

T«iiM>»<ti«i«ew' t^f ST. tMi«i«sMi*ttM(n«i«Br kl
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Heinzelmaun: Vom iJeal^u Stamlpunkte aus bftraehtet, sei e» wauscheiuwcrt,

itik der Beligjootlehfer aaeh uodi in «inem andern Fach«, efcwB Dentach oder Oe^

schichte, untcrrirhfe: doch Bei er geneigt, die These .anch in der T(»geac)iUgeoen

Änderung gutzuheif^i-u.

Somit wird dieaelbe in folgender Fnaenng angenommen:
'Es ist iiotwendij?, dafs der Unterricht vo»i »inem Lehrer rteilt

werde, der eine gediegene facbwistteuachafttiche und allgemeiue

Bildung, sowie ein nicht geringes Mafs religiSser nnd pidagogi'
scher Krfahmng besitzL*

These 8.

Sohaper (B«rlin) bittet den Referenten um Aneknnft darQber, was er unter

'freien' Fachkonfrri n/.i n verstehe.

Ueinselmanu: Er habe damit ausdrückeu wollen, dafs die outerricbteuden l>«hrer

sdM di« Initiative er^^eifen solltoi.

Anton (Naumbur<>;) nimmt Anstoft an dem Worte 'alljährlich' nnd will dafttr

lieber einaetsen Won Zeit za Zeit*.

Der Vorsitsende subttituiert daAlr das Wort 'regetmirsig*.

Grot^ser (WittstOck) wünscbt Autliläning darüber, ob diese Fachkonferonzen inner-

halb einer Anstalt etattfinden oder eine gröfsere Zahl von Anstalten omfasaeu sollen.

Heiozelmann: Br halte ftlr wünschenswert, dals sich an diesen Faehkonferenzeo

eine gi^reeie Zahl von Anstalten beteilige, dab vielleicht die He1igion»lehrer einer

Provinz sieh m derartigen Vereinigungen zusammenschliefseu. Da« Wort 'freie' werde

er in seiner These nngem miuen.

Diesem Wunsche wird Rechnung getragen und die These mit dem Amendement
des Vorsitzi nili u in folgender Fassung angenommen:

litliufs gemeinsamer Verstüudijruug über die wichtigsten techni-

schen Fragen des l'nterriehts empfelilen sich regelniiifaig Wteder-
Id hrcrKh- fi-fie Faehkonferenzen d- i- rfcliLrii.n-li liriT.'

Üa die tilr die >^ektiuus8itzung festgesetzte Zeit abgelaiiten ist, kann in eine Ue-

spreehung der rentierenden Bnlerschen Thesen nicht mehr eingetreten werden.

Nachi?-m 1 > ^' r-.!tzende die Sitzunir mit einer kurzen Au:^praclie geschlossen,

spricht Wehrnianii u'^ttitlinj im Namen der Anwesenden dem Präsidium für die umsich-

tige Lettottg der Yerhatidlmigen d«i innigsten Dank ans nnd fordert die Mitglieder der

S^ektion iiiif. ?.u Ehren 'irr Vi^m.Ipi: Viirsit/ciulfn sirli /u i'nirlicii. i'flcs-rhii'lil. i Hinter

((.irimma) lügt aoch einige Wort*- litjs Dankes liu die bei<len !:chriftführer hinzu.

vSchluft» gegen 10 Uhr.)
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II. OrieutalLsclit Scktiou.

Cber die YerbMulluDgCD dieser Sektioa ist deia Piisidium der VersammluDg

aufwr dem in der Tierten «llgemeiiien Sitaoiig von dem Tweifaeuded deiaelbea, ProtSMior

Dfe; Wellhaueei) (H«Ub), «stmUdieD besO^faeii Bericht (Tergl. Seite 116) mdita an-

gegragan.

DL Ae«H*]iiidi'

Terzeichnis

1. Else, Dr., Professor. Halle. 1. Vorüitrenilär.

t, Zfttneke, Dr., Q«li. Hoftat o. Pnrf. L«i|^.

n. VonitMndier.

5. Hahr, P-, Dr., 6yiuua«ullehrcr. Magdebuf.

4. Bach, Fedw, Dr., ProfcMor. Zeita.

B. Beebttein, RalidiAld, Dr., Proftsior. Roitoek.

6. Holt«', J., Dr., Gymiut.'i'iallehrer. Berlin.

7. Burdack, Konrad, Dr., Privatdotent. Uaä».

B. Clover, B«rlieiid! Neir*ToA.

>. EUt«r, Emt, Dr. Lei|ni«.

10 Erdmaiin, 0., Dr., PrivatdoMllt. JEltaigsberg.

11. Oering, Hag«, Dr.. PiofuMir. Halle,

lt. QeldBtftne, Dr., Oberlehrer. Halle,

19. Härtung. Ur., Oberlehrer. KSthen.

14. Hinrich», O., Dr., QyiruMBJlehrer. Berlin.

M. Hafer, Dr., Obertafarer. Bemlnifg.

M. Hjaitiecli, VkeflMeor. Quedliabrng.

17, Jftlui, P&rrer. PObiitt b. DsaiaiL

n. Jettaa, Praas, Dr., Printdaeimi

1». Kluge, F., Dr.. Ftofevor. JwK
m. Kluge, Oberlelner. Kotbee.

der Mitglieder.

' 81. KOgul, Dr_, Privul/Iozunt, Leipzig.

SS. Kolbing, K tV , Profeisor. Bre*!.ri

ii. Lehfsld, Dr., UealgjmuuMiaUabrer. Biaadcu-

hurg i/H.

M. Mahn, Dr., Professor. Berlin.

SB. Matthiae. Dr., aymnaeieUeluer. BeiUii.

te. Mfllter, Dl., Oberlebier. HalbeiBladt.

9T. NaeBanii, Dr., Woma.

28. Paul, Dr., l'r.jtV^-jr. Freiburg L B.

29. Peters, J., Pr.f' <s r Leitmeäta.

so. Hicbter, OHo, Dr. Ei*l«bea,

ai. Roetbe, O., Dr. Berlin.

3!. .Schaper, Gymnaaiallebror. Salzwedel

m. Schreyer, H.. Dr., Professor. Pfort.t

54. Vogt, Dr., frofeasor. Ui«ifswald.

M. TeltuSller, K., Dr., Pfgfteier. OOttingeB.

86. Wegner, A., Dr., MmtdaHUt. Eriemgen.

•T, Walter, Dr , Stettll.

SB. W figeuer, Ph., Dr., Oberlebier, &Iagdel/urg.

SB. Wflleker, K, Dr., Protnaor. Leipeig.

Erste konstituierend«) Sitzung

ftHL L Oktober 1884.

Nachdem die Professoren Zacher und Elze dir ii. der vorige Ver»auiiuluug

(Karlanihe, 1^2) auf sie ge&Ueiie Wahl zu Yorsit£«uUt!n der genDUUsch-romaniiclieii

II*
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Sektion ftbgelehnt hatten, war vom Präfidiuni der Verummlung Geh. Hofmt Professor

Dr. Zanicke i Leiji/.iy;) ersucht worden, die vorbereitenden Geschäfte zu übernehmen.

Derselbe erö&et <lie Sitzung mit dem Wunsche, dnSa die VerBammlung dazu

dienen möge, eintiSditigeB Wirken der GenxMUiiBtea warn Heile der Wiatenecbaft m be-

Ütrdaro» Er gedeakt sodann der seit der vorigen Verraniiiilun<^ hiugeschiedenen Faeh-

genomen, von denen er folgende achtzehu namhaft macht: A. Hoefcr in Greifswald

(t 9, Jan. 1883), Jul. Tittmann in Gf.Hingen (f 18. Jan. 188:yi, Franz Dietrich in

Marburg (f 27. Jan. 1883), Adalbert v. Keller in Tnbingen (f 13. Marz 1883), Lorenz

Diefenbach in Darnistudt, früher in Frankfurt (f 28. Mür/. 1883i, W. Arnold in Mar-

burg {f 2. Juli 1883), Svend GrundtTig in K<t|ieiihrtgen (f 14. Juli IS^.'i), Li.seh in

Schwerin (f 24. .Sept. 1883), Ludwig Erk in Berlin (f 25. Xov. 1883). K. M. Wich-
uiann-Kailo« in l^istiu k i y Tl. Dez. 1883), Karl Mnlleuhoff in llet'Äu ' V.V Vehr. 1884),

Georg BQchniunn in Herlin (f 24. Febr. 1884), U. A. Lübben in Oldenburg (^f l.'i. März

1884), August St5ber in MOlbau!>en iui KlmtfüCf laSGirz 1884), Franz Thomas Bratran«k,

früher in Krakau (f 2. Aug. 18S4), Franz Lichtenstein in Breslau if 8. Aug. 1^84 in

Biuz auf ßügen). Fr. Kurschat iu Köiiigaberg i. Pr. 2b. Aug. 1884), Ludwig Lemcke
in GiefMU (f 21. Sepb 1884).

Darauf schrf ilrt man z'ir Wnh! <lt"5 IVi-.sidiunis, und es überniuimt auf Vnrepblag

Zaruckes der von der vorigen Versammlung bereits de«iguierle l'rof. Elze aus Halle die

Stelle de« ereien, PMf. Zarncke aber auf allgemein«» Wuutieh der VerraiiiinlciDg die

Stelle ']i-<i z\M-iti'ii ^^ lr^i(/PMden. Zu Schriftfiilir- i ii werden die Printdoseuteil Dr. Brd-

luauu aus Königsberg und Dr. Kugel «ua Lciiuig bestellt.

Abgesehen von einem zur Yerteiliing beatimmten Hefte de« Berliner *JahTes-

1,i't-irlit("^ iiticr iV.r El •>( iu'inm.tri 'i 'H'l flem Ciebietc der deutschen l'hilologie', das in sehr

zahheicbcu Exem^ilarcu im Siticuugsicimuter ausliegt, wird die Veraammliuig begrfllat durch

folgende beide Sehrilten;

1) Friedrich Lateiidorf, Theodor Körner und Toni Adamberger. 8 Seiten.

2) Friedrich Zarncke, Uoethea Notizbuch tou der schieaiachen Heise im

Jahre 1700. Leipzig, Druck tob Breitkopf ft HSrtel. 32 Seiten in Hoeh(|uart,

mit einer jdiotographischen Tafel.

Das Original dieses Notizbuches, einen der kostlmr^ten tjchätxc der Hirzolschen

Ooethebibliothek, legt der Herausgeber der Versaiuml mj^r v^,r, damit sie sich ein Urteil

über die Schwierigkeiten bilden könne, mit denen die Entziflerung verknüpft war, die nun

in der IIauptj«ache glücklich gelungen ist. Er habe es für «eine Ptlicht gehalten, sich der

Muhe zu unterziehen, weil nur ein in Leipzig Ansässiger, der die Hondschrift wochenlang

bequem zu Hbukc beuuixien k&une, dazu überhaupt illl^tande sei, und weil ein längeres

Hiuausscfaiebeu die LeNUTi^ rv.r Vnm't'n^UiAiUf^it werden lassen könnte. Die Versammlnog
nimmt die wertvolle (iabü :ui; lebhuftem Danke eutgegen.

Die zweite Sitzung kann erst am .3. Oktober stattfinden, weil für morgen in der

jiiidagogi^cliHii Sll^lil)Il ( in Vfirfni'^' nln'i- 'die Wioderfinfillirung des Mittelbm lulf-ntscheii

in Gyiuuaitieu und Itealgymnasien' angekündigt ist, welchen eiu grofser Teil der .Mitglieder

dttt geminniacli-romanieeWi Sektion za hOrcn wUnachl.
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Zweite Sitzung

am :;. Oktobei* 18S4, morgena ö UliT.

Vorsitzender: Profeswr Dr. Elte (Halle).

1) Vortrag ttes Prof«(Wor Dr. Gering (Halle) aber den

*PUs «iner aeuen Antgabe 4er Liederedda tos Sjmone und Gering ftr

Zachere germanieebe Handbibliothek'^

Dil- A i^^'ul»- Mill i'it i I'iinde iiiufasseu, vou denen der dritte 'in Mfllständiges (Jlosnar

(vou Geriug) cuUialten wird. Der Text wird aivli iiuoferu von den schou vorliuidenen

Anagabeo unteracheideu, eis hier raun ersten Hai eine ZurttekfAhraBg der Spreche der

HandBchril'tcu auf den Laut- und Foruienstaiul de» 12. Juhrluin lerte Tersucht werden soll

(Tgl. Uofforys UerateUung der VoluepÄ im ö. Bande vou MüUeuhoffs 'Ältertuuwkuade').

Dazu ist die WisMOSchaft in den Stand gesebt dnrch das Stadium der Mterem Skalden,
,

derou »treu^e Technik eine sicliere Ilichtsthnur bietet zur Erischliefsung der älteren Fonnen.

Den nordischen Unneninscbriften im älteren Alphabet verdankt man nur spärliche Aue-

beate. AOenthalben belegt der Tortragende seine ÄnxfQhrungen durch Beispiele. Der

Text der neuen Ausgabe soll iu Langzeilen gedruckt werden. Am FuTse der Seiten wird

man auüscr den Lesarten der Handschriftea (Ton den Lesarten der Drucke wird abgesehen)

die Probateste finden, wddie sich inhaltlich mit im liedern berflhren. Alle kritischen

and exegetischen AusnUiruiigen werden ilctn 2. Bandie TOrbehalten.

Eine Debatte j^chliefst steh au den Vortrag nicht au; doch bemerkt fCnUnng

(Breslau), dafs ihm der Plan der Ansgabe »ehr zweckmüTsig scheine, und wilnscLt dcien

bal(hge Vollendung. Zarncke (Leipzig) auffsert, bei aller sonstigen Anerkennung des

Planes, Bedenken gegen die vullsUiüdige Wiedergabe der Parallf-Iiiro«!?!]. ^ie sei mehr

oder weniger zwecklos, da duch jeder einen Text der jüngeren Edda und der Va'taunga-

saga hei der Hand habe. (>cring will dici:en Pankt noch einiual mit Sjmona erdrtem.

2) Vortaeag des Dr. Elater (Leipzig) über

'Die Pläne des Sehillfr.st'hen Don t'arlos'.

Redner*) maeht es sich zur Aufgabe, die Wandelungen, welchen Schillers draniuti t he

Arbeit unterworfen war, im einzelnen darzulegen. Zunächst widerlegt er die Aujiuhme,

dafe SchillwB philoaophieche Anschauungen während des Schaffens eine merkbare Ände-

rung erfahren liattt-n — woratif Schill<--rN Worte in den Briefon illier Di u ('arl.l^ liir^t.

krit. Ausg. VI '55j ff.) hhideuten — , indem er aufführt, dafs im ersten Ak«e der Thaiia-

&seang, geaehrieben 17$^, bereits dieselben Anscimuungen vorliegen, welche Posa später

in der grofsen S'cene mit dem Könige vorträgt (III, 10). — Er sucht nunmehr die .Ände-

rungen in anderen Dingen xu erkennen und verfolgt den ganzen Gang der Arbeit. Vor-

her bestimmt er die an beachtenden Grundlagen der Arbeit; diese «fjä:

Ti .\uf Wimsf'h flf>« Ucihieri» folgt, nur ein zusammBnfiii-sBndeii, Inin:!?- Rfffrr.K

•i) D» der Keduer <lie Krgebniiw«: «einer CailciMtudi«a 4ewa&«li*t m autffibrlicker«r l>ar»teU)uig

zu Teroffenüi^sa gedenkit so hat dsnclbe ven «in.ar vtMUdiieii FahUkaläen lelaa» Vednci Alxtaiid

geneuuitett.
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a) "Der Torhwnraclwnd«, wie d»u«mde Besitz in des Dichten Seele: c) die Amcliftiningtii

i\pT <T.'iiif'Z>'if , h^^ftndpr« Schillers sozialer ui!<l prilitisrlifr Iiigriiiiiii IgfoSlirt «liirrli

lluutiseauj und der begeisterte Freuudschattskultus; /i^ die Erfiudungugab« des Dichters.

EinflUase des Lebem werden ebgelebut.

b) Der vorlii'jiciuL' Stoff: St. Reals Don Carlos, N'ouvellf historiquo.

ßedner verfolgt nunmehr drei Siadi«tt der Arbeit: a) FrUl\jahr 1783, der Bauer-

baelier Entwurf and gleidndtii^ Zengnieee de« Dichter«; b) die «reien beiden Akte der

Thaliafiwsung, Mittr 1"''4 Emlc >^5. Die Ei[.'i'n«chaft('n ili.'>>'r Akte ivitiK'h i»ei.'eii"i!u?r

dem 1. und 3. Stadium gcuaii abgcgrcuzt, und c$ wird festgestellt; dafü der Dichter uoch

nicht beabeicbtigt^ die Freibeitsideen gegenfiber dem Verbreter der Unfreiheit tn prinei*

pieller Erörterung kommen zu lasseu (weder durch Carlos, uoch durch Posa), und dafs

jetzt noch Fo»h lediglich aus persönlicher Freundacbaft fnr Carlos sich opfern sollte. —
c) Erst im dritten Stediom iet das Werk ein« polittaehe Tragödie in nennen, Frfibjthr

ITSfi— 87. Die Gründe für die Wandlung werden dargelegt.— In allen drei Stadien ver-

folgt der Vortragend« den Ginflur« der QenieaufiiMüuugen uud der Erfindnngi^be Schiller«.

Eine Debatte «cUieAt aidi an dieaen Vortrag nicht «o.

8) yorfarag des Ehivatdoseateu Dr. Bardaeh (Halle) ttber

'Es ist meine Absicht, .Sie mit < ! * i' htspunkten und dem Ziele meiner For-

schungen über die Sprache des jungen Goetlie ijekaimt zu machen. Eine eigentliche Dar-

titellung dea&cu, woriu das Individuelle des Goethiscbon Ausdrucks ruht, erwarten Sic hier

nicht. Dan würde die mir zugemes^M'ni' Zeit nicht auHreichen. Ich will nur zeigen, anf

welchem Wp«;^ man zu einer wissenschaftlichen ^^ iiniiituUiC '''"r Sj.rach-- 'ioethes gelangen,

wie man das PersiVnliche, das Schöpferische d.irin sthtidtiu käuii von dem Ererbten, An-

geeigneten. Erlernten.

Die Geschichte der n<' iliocluli'utsr In n Sjimdu- i^t ;ni Vergleich mit derjpnitr^ni d«fr

althochdeutscheu uud mittelhochdeutschen autfallend veruachlääsigt. Keiu Gedanke, «lafs

die Sprache der neueren Schrübtell« mit deraelben eindringenden GenairfglceK durch-

forscht und durircKtplU worden wiJre wie die Sprache OtfrirK .
XhUtts, Wolframs, Hart-

manns V. Aue, <ler Mihelungeu. Uud doch haben Luther, Aventiu, Opitz, äcUuppius, Weise,

Christ. Wolf, Hoshrini, Geliert, Klopstoek, Leasing, Wieiand, Goethe und uaneh« andere

genau denselben Ari'iprnrVi dar-.inf. Tmtz einzelnen verdienstlichen SpezialunttTsuflumgen

und trotz dem deutscheu Wörterbuch der beiden Grimm kann mau auch beute uuch das

Gebiet der neuhoehdeuleeben Sprachperiode als ein fast nnbekanntes Land besei(;hnen.

Dafs ich nun au» dit sfrn xscitt n Bin-iili LTfrH li' ilii S[>nii:lii Goethes mir zum
Gegenstand einer umfaaseudeu L'utersuchuug gewählt habe, wundert wohl niemanden.

Ilinder ereleht sidi von selbst die Besdufinlcaag auf die Jugend Goethes. Ich habe

diese (Jrcnze gezogen, weil die Jugendsprache Goethes, die Sprache seiner Schriften, die

etwa bis zum Jahre 1776 entstanden sind, in der nenboehdentscbeu Sprachgeschichte einen

wirkliehen Abechmtt Ton grofser Bedeutung beieichnet.

Die erste Frage, welche sich aufdrängt, ist die: 'Wie sah die deutsche Sdirift-

sprache aus, als Goethe geboren wurde?'

Die bewul^ litterarisch« AmbiMuiig unserer heutigen gebildetfv Schriftsprache
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hehl mit dem Aufauge de» 17. JahrUuuderts an. Seit jener Zeit wini iitiuiiterbrociteu

theoNtisch und praktisch an der Biiiigang tuuenr Sprache, an der Befestigmig «iner Oe-

samUpraclu' IJlifr dfu Mundurteii '^enrheitot. Die spparati^ti'rheit Opirfi>b<>nrrf>hiin^en

(Iringeii iiieht durch. Dm Resultat ist, dalü der Schwerpunkt der Litteratnr und der

Bpradie von den Sttdtti nadi Notdoi «nd apesSell nach dem BstlieheB T^a Hittel-

driit>chlatif!-^ rflrkt. Das katholische Oberfl'Mitschlanr!. aber anch iüi- wi-stliclioii flcliirt'.-

Mitteldeuiävhlaiidg, die Püalz und Rheinfranken, sind von dem £iufiura aut die Gestaltung

der Spraebe auBgeschlonen. IKe Bewagang nrraielit mit Oattaehed ihren HShepunkt:

er fafste alle sjinnlilülirti Ikniülunipcn des T< rrrniir»enen Jahrhundert-- z i <-iin'm System

zasanuueu. Und er war ehrlicher als aeioe Vorgiuiger. Im 17. Jahrhundert war Luther

fortwährend gepriesen and ftlr da» Muiter der hoehdentaehen Sprache erldirt worden,

obwohl er es langst thatsächlich nicht mehr war und nieiij^ii<l vuii denen, die ihn rtlhmten,

in dem reinen Verhältnis zu der natürlichen Volkssprache stand, wie er, vielmehr alle im

Verein eine gelehrte, hünatliche Litteraturspraehe erstrebten. Gottaehed wagte ea, die

Wahrheit aus/.Uäprechcti und gestand, dal's seine Sprachkunst nach dem Gebrauch der

besten ächriftateller dea jetsigen (d. h. 1^.) nnd vorigen (d. h. IT.) Jahrhunderts einge-

riehtet sei. Sein Verdienat baatelit aber darin, dafs er ftr die Einigung «ler Sehrift'

spi-ache ungeheuer viel leialete. Mit glücklichem Blick erkannte er die Bedeutung des

östlichen MitteldeuUtch, speziell des Oberüächsischeu. Hier war seit langem der Sitz der

Litteratnr, hier biflhten einflafsreiche tJniversitiiton, gediehen reiche Centren der Industrie

und des llandels. Das Obersächsische bildete die Grundlage der lii ittsprache, die er

lehrte und der er durch seine Grammatik weite Verbreitung rerschaffte. Seine 'Sprach-

kunst' — SU nannte er die Uramuiatik — erlebte nicht nur viele Auflagen, sondern in

den meisten Pruvinzea Deutschlands erscliit'nen Bearbeitungen derselben, in welchen nioiat

ein Kompromifs geschlossen war zwischen der ubersüchsischen Schriftsprache Gottacheda .

und der heimischen, bisher tlblichen, mundartlich geturbten.

Wenn man die Bremer Beiträge liest, die seit 1745 herau.-ikauieii und au denen

Gärtner, Gramer, Zachariae, Ebert, Tf.lv .\dolf Schlegel, Job. Elias Schlegel, Geliert,

Rabener u. a. beteiligt waren, so findet mau darin ein leidlich festes, gleichmäfaiges Deutsch.

Daa war etwa das Denlaeh der OoltaehediadMii Sdrale, wenn auch die Mitarbeiter ihre

litterarische l.'naMi"n'j;i^kf;t von i]fm h<?i]m<ipr HcfrrriTmttir behaupteten. Aber der

würde irren, welcher glaubte, dafs dieä (Jottschedische oder aogenaunte obersäduische

Denteeh damab ia gana Deutschland gesehrieben wurde. Aufaerhalb NorddentsehlaDda

und den Ostlichen Mitteldeutschlands verharrte man in einem iilti nn Sprjich/.ustÄnde, der

sich wenig von dem des 17. Jahrhunderts unterschied. Um 1750 sind Bücher, die im

Weaten und Süden nnseTee Taterlaudc«, etwa in Franlcfart a/H., Heidelberg, StraAibarg,

Nllrnlwrg, Mthu lim fi'ir \M.'it'-r<- T.L-.srikrci^u, d. h. also fllr das Vi.ll; ^'•ilruc kt >iiiJ, >| rach-

lich noch recht sehr verschieden von deneu, die in Leipzig en»chieueu. Eine Einigung

war erat im Werden. Sie wäre vielleidit aehoo damals austande gekommen, die tob

Gottsclie<l vertretene Sprache wäre vielleicht allmählich mit Hilfe der Bearbeitungen seiner

Öprachkuust, die in allen öehulen eingeftihrt wurden, auch in das Volk gedrungen, wenn

nidit daioala sieh ein entachiedener Widerspruch gegen seine, gegen die überlieferte Sprach-

anffasaang erhoben bitte.

Vieles kam zusammen^ ain die veijShrten irrtümer aber da« We4ea der Sprache

*
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nmzuitÜneiL Du gause 17. Jalirbundcrt und Gottsched nicht minder waren in ihnn

BemllhiUigieD um die Spraclie durch otid durch rationalistisch verfahren. Ihr Interei^^e

war rein praktiHch, der Oesicktepankt, aut«r dem üv liie Kutwiciteliiiig der ÖprMhe be>

leuchteten, war derjenige, uiit4-r dem sie Oberhaupt alles geistige Leben anaab«!, der Zweck.

Opity. hatte auf Scaliger und Ron.sard, Gott>>died auf Boileau gefofi^t, da« war weiter kern

principieller Uuterschied. Beide waren dnvcbaos Praktiker, aie irollteu die Sprache iiaeh

freuiden Mustern bilden und meii<tem.

Durch die Sihweizer Bödme r und Brcitiuger und dmcb Alexander Battmgarten
vollzieht sich nun ein Umschwung. Das Ziel, welche« der gesamten modernen geistigen

Bewegung seit IftOO vorschwebte, dem deutschen Volke eine eigene Litteratur zu geben,

welche sosusagen iieWn anderen sich sehen lassen kunnte, wurde zwar nicht aufgegeben,

aber do<-h t;ewn!i(l«>H Nun nuchti- man iiirlit mehr eine im Vergleich mit ausländischen

wertvolle Litteratur, sondern eine, die dem walmni Wesen des iicuacheu entspräche. Die

Sehweiser forschten wirklich wissenwhaftlich , nicht praktisch-rationalistisch nach der

Natur des Schönen, und Baunifjartcn betrachtete das ästhetische Gebiet ganz abgesondert

von dem sitUicheu. Dadurch wunlc auf»: tiefste die Auffassung der Sprache berührt.

Bodner und Breitinger kamen m dem Begriff der natttrliehen, der Sprach« dw Leiden-

Bch'ift-, (üp fibi^r (l<^it urammali.schen Itr'^'oln stehn iinr? von rlir^i^n nirlit hprv(ir|:r<*'>rncht

werden könnte. Sie ieruteu au Miltou, au Addisons feinsiuuigeu Auseinandersetzungen,

inwiefern die regalire Spradie und die poetiaeh« xn trennen arieot Bodaer fHgte semer

Abhandlung fllx r Au> \\'iuiili i l>:ii e eine Übersetzung von Addisons AMiundluMrc nbcr die

Schönheiten im \'erlurueu i'aradiese an und in dieser wurde als Mittel, dcu poetischen

Stil aber den proaaiaehen an erheben 'die inderong der WortfOgung' beseichnet und als

Beispiel die Nachstellung des Adjektivs hinter »ein Substantiv «ugetTlhrt: wenn imspre

beutigen Ljriker Tom 'K5slein rot', 'der Juug&au zart' u. s. w. sprechen, ohne daD> ihnen

die« AtT atrengete Grammatiker Terargt, so rerdanken aie die Wiedererobemng dieser alten

Freiheit dem längst nicht mehr gelesenen Bodmer. Breitinger .sprach den nämlichen Ge-

danken in seiner Critischen Dichtkunst aus. Wer auf die AusdrOtke derer, die im Affekte

reden, acht haben wolle, werde, sagt er, ohne Mflhe eine Menge dergleichen Vcrsetaungen

finden, dieser solle man sich öfter hedieiien. Aulserdem bekämpften die Schweizer das

alt«, von Gottsched geteilte Vorurteil gegen dialektische und reraltete Ausdr&oke. Sie

dratigen gerade darauf, sogeoannte *Machtw8rter* in der Poesie anzuwenden, d. h. sinn-

liche Worte der älteren oder volk-stnudichen Sprache, die in dem Schriftdeutschen in Ver-

gessenheit gekommen waren. Damit wiurde der Volkssjirache Eintritt in die Sprache

der Litteratur zurflckgewonnen, und ein Teil der Fundamente uUer bisherigen Doktrinen

eraehatteri

Fl" Vnni fiii /ucit.'s \^'l^llf i'_fi-r<'s hinzu. Nii '

t ( Ji ittx Ip-iN ;if te'rarische Be-

strebungcii i'ui^ku uiathtcu, Es tiut ubt-r cjidlicli viu wiiklitiiiT Dulitc-i aui, Kloj)stock,

und flber/eugte mit einem Schlage alle poetisch Fühlenden von der UnzulHiigliehkeit des

gniuiuiatischen Systems filr die Sprache der Poesie. Dri HrtiritT der S]>rachrichtigkeit

wurde von ihm beiseite geschobou, ja fast geleugnet, der Begriti des Sprachgebrauchs
vertieft. Die Grnndsütm, welche bisher für das gote Dentach aller gebildeten Dichter xmä

Schrit"^^teller bestanden hatten, kami ri in- Wniikcii. Klopjitock erfand ^ich, genährt mit

den Anschauungen der Schweizer, <iie er begeistert verehrte, »eine eigue Sprache der
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£mptiuilun|r; die, mit alleui Früheren verglichen, absolut neu er-tehtiiut, er zog alte Worte

hervor, bildete «icli neue, wagte ganz mae Kia»traktj«nen «nd berewherle die deahche

Sprache auch in ?v!italitistlier Beziehung.

Natürlich Hetzteu »ich die GotUchedioner zur Wehr. Ihr Einiguugswerk war noch

lang» nicht ToUend«l| vai nun mehien ein anieiiiH> joager Mann nnd wai^ ihren regel-

rechten Bau zu «tBren, ihrr' -.ohrnsten Bemühungen durch seinf* ixi niiilt n Eiiir;il-' /u kn ii/i n

In die Jahre 1754 uad 1756 fallen zwei für den damaligen Zustand der deutscheu

Sehrifbrprache ungemein cbanUeratiadie Eradieioiaiffen.

Damals knui heraus de» Gottscheiliiuiers von Iii' nui* Ii An'fhetik in einer Ah« ii^-ttt^^JUtmi

oder Ueoiogiackes Wörierbitch . . A«s dm Accenkn der iteiligeu Männer und Bardm des
Ot#(»#i«i»tii»-W

lYf^i vSiemiMiA htgdriaien Jtdalnniderü attmmaitfetrafjen tmd den ffriifsim WcrtadiSpfem

wilcr i/ntitflht^ aus dunlh.r Ferne (/ehcihffit von einüjtn Verthrmi der sdir affischen Dicht-

kirnst. 1754. 0. Ort. Dae 471 Seiten «tarke Buch ist ein wichtiges UUfamittel fiir die tie>

acbichte der nenhoehdentscben Wortbedeutun|;en und dai modernen poetischen Stib. Man
erhiiU duraus riii /ii-mli« Ii treues Bild, was ein ln'schriiiikter und geschmackloser Anhänger

Gottscheds am die ^itte des vorigen Jahrhunderts an der neuen Diehtersprache Hallers,

Elopstochs, Wieiands und ihrer Nachahmer neu und anstSfaijEir Tand. Das Buch ist das

Werk eines bornierten Menschen, der au sich keine Beachtung venlienen würde, aher es

ist, gerade weil sein Verfasser ein niitteliniifsiger Kopf ist, hoch bedeutsam als Symptom
dea Spraebaostande!«: es giebt den Eindruck wieder, deu die neuen Schöpfungen auf das

8prachgefflhl ii<> <J:iiiuili..'pü Durchschnittspubliknnu in Obersacbaes machten.

SchRnaich tadeit eine Reihe neuer Verhalzusamraenset/.ungen, die Klopstock sich

erlttubt hatte, umgekehrt auch den Gebrauch vcm Simplicien an Stelle der üblichen Kom-
posita, femer eine Menge ihm neu erscheinender Worte. Das sind meist veraltete, nur

in einzelnen Mundarten noch ertinltfiie odfr nmh Ausilrflf !;f, ilie von jeher nur land-

schaftlicli gewesen, die von Haller, Klopstock und Wieland in die ächriiispraciie em-

gefUhrt waren und liente zum giOfseren Teil aich vSllq; eingebttrgert haben. ScAiönaieh

notiert ferner den Gebrauch gewöhnlicher 'Worte verändti-ter, neuer Bedcutini'». Aiieh

iiier ist in tieleu Fällen die Neuerung durchgedrungen. In stilistischer Hinsicht sind seine
^

JSusammenatellungen von LieblingsausdrOeken Klopsloeks lehrreich.

Man kruifiti^ vnn S'rhönaichs i^chiift. wy-tm tnüii s'if vom heutigen ^ta;iil[»unkt

liest, den Eindruck l>ekommcu, als hätte man es mit dem NVcrk eines absichtlich hinter

der Entwieklong der Sprach« mrilekgebliebeneu Pedanten zu thtra, der sieh TcrUssen

u'' i,''.'r! jede Nei '•ruiiu .Ji-jn'trf Und da das Buch unter den AugC'ii i.inl mit der slh Ii-

licheu Billigung Gottscheds entstand, kdnate man auch desseu gesamte sprachliche

Thätigkeit als eine konservative ansehen. Aber damit wflrde man die Wahrheit arg ver-

kfiincii. (iott.sclied hatte durchaus ciuer fortschreitenden Entwicklung <t> r Si lirift-jir H lie

die Bahn geebnet; im Vergleich mit dem Spraebzustande, der vor seinem Auttreten in

Deiitsdtland geherrscht hatte, war er so gai ein Neuerer gewesen wie Klopsiock, nnr

alletdings nicht in phncipieller Beziehung.

Noch ein Jahr nach dem Erscheinen von Schönaichs Neologischem Wörterbuch

worden Oottscheda und seiner Freunde Bemühungen um ein reines, einheitliches und ge-

bildeten Sfhrittdt'wtsch von einem in der alten Zeit stehenden SiiddeutÄchc»; sHilrunuhenäg

aogsgnflien. Es geschah das in einer Schrift des Benediktiners Pater Augustin Dorn-
T«i]MMl«i4«a d«r ST. nUD]iii|wr«nmulut> St
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binth in «ieugenbiicii: Ob^irmtivmn o(kr tiriitulUdu Anmrivhoujai ülur die Art iiml irc(V<',

titte fftUe i't'ix't-sefjniPff, 6ew»i</(»s in die tculscJie Sjirach zu imchrn. ^ihst einer Critic iihtr

Herrn GotUctiatntf sr^rfttamifr Thd hoist tmd ^ uhcfir GniniMaVir. Am i-u(rlu(i>^.h.n< Kyf'er

iur VerliiUuMg fernerer Virkvkruny und üchuudutttf der ausidndtschat Uüchervn. { Autjajntry ITHü.)

Dm 886 Seiten stark«, mit »nalUiTliehem Register der Materien und Worte aoagestattete

Buch ist, um es l<iir/ /.u SiiiiMi, oiis«» tiiiti '^ottsclicilist he deutsche Grammatik vom süd-

Ueutacheu, 8|>ezicll ^ichwübl!il-hell l^tauü{iui)kt<.>. Der \ crfiUMer lebt völlig im Uciaite des

17. JabAnnderts; die BpnebKehe Sntwielilaiig aeit Christian Weipe, Oottached, Moalieiiii

ist ihm ein nrcurl: als das beste Sprachmuster erscheinen ihm dif Akten des Reichs-

kuumergerichtü zu Spcier a«u deii acUtsiger Jahr«« de« 17. Jahrhuuderla. Mit £rbitt«ruiig

bekltmpft er den miehtigen Einflnfs de« Obenidtaisehe», nner«eh5pflicb in Anadriteken

der Verarlitniij.' t;< i:<-ii die Sprnchverdi-rliiiisse und vi rVelirt^ ti Neuerungen der 'Herren

löocluen'. £r beklagt, dufs aell^t die süddeutschen Kanzleien dem oberiächäiflcheu DeutacU

sich linier«erfen. Wenn ein Wort uns rxemd und neu aei, ao ^elte es Ar hoebdeulaeh.

Auf dorn Titel bezeichnet er sein T!lk1i als hervorgegangen 'ans [lairiot!-.! h-Mii Eifer' und

iu der Tbat ist ea ein i'rotest gegen dcu von tiottached und der AutklSrung beförderten

Einflurs dea FranaSaiaehen.

Dornbliith verficht eine Spniche, weicht- der altdeutschen beinahe nälier steht als

der modernen. Ibm bedeutet 'Friede' nicht 'Kuhe', sondern noch 'Sicherheit', 'tkbutz*,

*Voriirteil* nicht 'rorgefaTate fabche Meinung', sondern ^Präjudiz', 'Fähigkeit* nicht

Begabung, aunderu mir die 'cu(>iK-it)U>' ad uli(|uid, wie denn im 17, Jahrhundert noch von

der 'Fähigkeit eines Ikchera' (von rahen) gesprochen werden konnte, 'Dichtkunst' i«t

ihm Vis Jßrt wiä Weis FWen oäer GeüAt an ernanen tmd tu aeAmben, meht aber Vera

iH fnmAcN*; er will 'bekommen' nur iatnaaltiv in der Bedeutung 'wühl gedeyen' duUen^

nur vom gemeinen Volk werde es für 'erwerben oder erlangen' niifsbraucht. In all dem
steht er im Einklang mit der älteren 8|iraohe. Er verwirft Wendungen wie 'sein guter

Kopf und will dafür 'sein guter Verstand', weil ihm, wie der älteren Sprache, 'Kopf nur

eine rein l.rijnr1iilii' T?(wl.';itiing hat. Die Worte Geschmuck (künstlerisches Urteil), *

Leideuschittt, Au?»(.lruLk, pathetisch hält er für alberne Erfindiuigen. Sie waren

sSmtUdi damals neu.

Ah Slli:!do«it>ii lü T licwi -s» i i si. Ii nuuu Mtli. ;i in seiner Verteidigung der Weg-
las«uug der unbetonten e in den Endsilben imd Ableiiungssilbeu. Seit Opitz war dagegen

gddbnpft worden, and in dw oabnittaldeutaeban Sehrifkapraclie waren die « wirklich wieder

einge»<''fzt. Dornblüth hat fInueiriHi in seinem Buch ''in rf^urf" Kupittl geschrieben: e

ikuonum in /ine CH»islä»el Substantivi et Atkcrbii ast incpluiii et abumcum. £« sei falsch

zu sehreiben XiuAe, Name, GtaiAe, JBMftr, haide, «an/le, ea mflaae heifaen Km^, Nem,

Von dem intransitiven Verbum bramcn soll die erste l'crsou l'raeseutis idi britiue

heifsen. Ebenso iA aiAe, nidit «cft arAe, aummteH meht marvthH, DureMauM nicht Diirdt-

Imuitt, alles in Cbc!
> iii<t;mmung mit der "U'-r. n oIh i Ii it>ih gefiirbten Sehrirtsprachc.

In der ö^utax beschwert «ich Dornbliith besonders über die durch Gottsched

«ngeftlhrten serrrsaenen Sitae: er Termifst die gegliederten Perioden mit den fest gefügten

l'artikeln, I m bestimmten 'Trans<itionen'. wie sie im 17. Jahrhundert üblich gewesen

waren. Die Franzosen vermeiden, meint DomblUth, alle Tranäitiones gleichHam mit Fleifs,
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im T«ut«ehen bingqpm •«! eine Sehrift ohne Tnnsitionei towohl den Oeleloteii als Dd-

gelehrten HcsrViwprlicli oiler zuweili'ii gar liiivfrstrunlürli.

Ks ergiebt sich daraus, wohu GotUehods Fortschritt gegen die Früheren be-

stand: *r brach die Maelit der K»nxleiepr«ehe, irelebe auf dem Oebiet der Prosa noeb

MibeschrüiiVt .^'.'li.'n M ht hatte.

lu diese Zeit der allgemeineu Gärung, rro drei Geiierationcu, die Part«! Gottscbedi,

Klopstoeks nnd Donblflthe nnammenatiereen und atcb befobdeten'), IltlH Goethes Jagend;

daUftls lernte erlesen und schreiben, enipfini; <t ilni cfsten Uiiterrii-hi in iler Muttersprache.

Nach Frankfurt a. IL war daa Regiment der obersächsiachcu Sprache noch k«ineB-

ircg« gekonnten. Zwar so weit wie Sdiwaben, Bayern und ^tstenetch war man hmter

der Npr«ehlichen Entwicklung «ii-lit /.urückgi-blieben. Aber doch weit genug. Eine deutsche

Grammatik Ton Weber^ die 17öd in Frankfurt erschien, zeigt daa. Sie will im we»eDt>

licheil Gotfcscbeda Spracbkonst wiedergeben , aber der Verfasser steht auf emem viel alter^

tltmliebereil Standpunkt. Die KanzUisfirache war im Ueiehe nuili .\ut<>iitü(, wenn auch

aieht ra unbedingt , wie für Pater Domblath, Die Perioden, welche Weber schreibt, sind

nngleich scbwerfBIliger, parÜkelreiober, altertflmlieher als die Gottscheds oder OellertSi

Wenn man die Schriften de<) Frankfurters Job. C)iri.<st. v. Locn, der mit dar Bdiweiter

von Goethes Grorsmutter Textor, einer geborenen Lindheinier, TCrheiratet war, wenn man
die (iedichte des llombnrger Reichshofrat« Karl Kasimir von Creuz ansieht, findet

niini das bestütigt: beide wollen nicht.s weniger ftla genial schreiben, und doch ist ihre

S|ir;K'nt'. luiiui utlidi die des letztgenannten, vielfach altertümlicher al« die in Obersachsen

licimlicinic. Aiit die volk.stilmliche Sprache wirkte im südwestlichen Deutiichlaud

aufaerdem, soweit es protestantisch war, Luthers Bibel und Katechismus, daa Kirchenlied.

In alten \'o1k$bnchern, in Chroniken wie der von Gottfried mit den Merianscheu Knpfent

lernte der junge Goethe lesen.

Ala *r nach Lripdg kam, war dort die Herrsebaft der Gottsched-Gellert-

Weifsischf-n Sprache noch nicht ^ri^lir.ich.^n. Wie er durfh seine altmo.lische Frankfurtisch

proviusielle Tracht iu dem galanten Klein-Fttri« Anütofs un<l Heiterkeit erregt« und sie

eil% g^gcn eine nenmodisebe Garderobe dninnsehte, so ging es ihm mA mit seiner

Hjirailit', In I"'ulituiii; iniil ^ViilLrlii^il lii'>t!ir'-i!it i r' rlris nii^fTlhrlieli: /r?» •'v-?)- yiHmli'ii in

<km oberdeutschen JJifilekf gdtotai toul crtoffen, und obgleich »nein l'akr sich stets (hier

gewkte» SeMieU der Spnt^ lefiiß mä mu Kinder mtf da», ww mm wMdi^ MS$uiH

jenes Idioms wnnni katin, co» Juip (<il im anfmcrJcsam tfctnacht und zu einem Ix'ssrrrit '^pnrlni

vorbereitet halt«, so blieltCH mir tioch maiidte tiefer Ikjfemie Eigenheitm, die kdt, mit sie mir

thrvr Ifamität wegen ßffidm, mit Sthagm hervorhob md mir dSmhHrk von «wiHtm «rvm
MHhiir(jir» jedesmal rinejt ulraipm Vtrieeis nisotj Mir sollten die Anspieluii^ii auf

bibtitd» KemsieUvH untentagt seht, sowie die Bnwtiunii trciAertiger Chnmikemusdrücke.

M sollte vergessen, dafa iA dofGeiler von Kaüersletij yelesm hatte mid des &^nm^ der

Sprieheörtrr enthchreUf die doch statt vieles lliu- und Ilirfachhis den yrtf/el filcleh auf den

Koj^ treffen; Alks dies, das idt mir mit juifettdlicher Befligkrit angeeignet, sollte idi missen,

ieh fitUU Mieft m metnem Imitrslen j^araJijsirt nnd wufste hmm «mÄt, tnir iA miA fifier

"*
i; nie»en Kaiupf <<i>ie^lt .am .KMitlicli4<>ii wieder Osttichcds Zeitadirift 'Dm Nenette aus der

anniuUiigen Gvlehrsiunkeit'. Leipzig IT6I l'6i.
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4ie gtHumtlm Dinge nt äufaem hatte. Dankten hSrte ü^, tmn toßr mh»i, ttk man ^Innbt,

iiHiJ scht'iheti iric man Sfw'/rAf, <ht mir Itt'hn xmd Srhrrihm 'in- f>'r ulhmal noi'rhi Dinge

sckivimt, VOH daw» jvtki w<*i seine eignen iiechti- iMitaupti-n mi>chii\ Wenn Gottsched von

d«m galant«! jttii|$en Leipijg aneh »ebon Tenditot wurde, dt« daaiftU dort hodtgehalbeueu

I)ichtrr «-rii-fu alle durch seine Scliule «ler Korrektheit geijangen. Goethe stürzte sich

mit dem ganzen Ungestüm der Jugend in den Schwall de» Leipziger Gegchinackti^ um nur

reebt nach und von Omnd wm «II« Fraiikfnrtisch«n Fl««k«ii und Fleckchen von sich

abzuwaschen. Kr>f in S t l u iM^ ,i r finn l^tc i r ;ui-- ilcr 'ImU-i hen Sündflut empor,

üwd er die Natur, sich selbst wieder und damit auch die epochemachende Krkenutuis,

dftb es doch der Ünlekt Mi, in dm dl» S«ele ihren Atem ichSpft. Audi er wurde

ein Jünger dm DCtt eretsndenen Propheten, dem alle »nfetreheBden Talent« suitelen:

Herderai

Wir begrtirgen in der dnreh Hamann nnd Herder verbreiteten, durch Slop-

etock und Leasing bereits angeregten nnd durch die That bewährten Erkenntui-i von

der BereohtigoDg der lebendigen Sprache, sei ea auch des gewöhnUchen Mannes, von

ihrem Vorrang der durch Theorie nnd Orammatik gemeisterten Bucbepradhe gegenfiber

da» Morgenrot der grofäou neuen Zeit. Juhann C'hristü|ih Adelung, Gott.vcheds Nach-

folger nnd der bedeutendate Grammatüter der alten Schale, dachte darüber anders, er eah nur

die tStUche Gefahr, welche die neuen Anechaunngen der bisher geltenden Spraehauffaesung

brachten. Ihm war die Zeit von 1740— ITiM), in welcher die Lehren Gottscheds der

.Si>rache der Litteratur ihren Stempel aufgedrückt hatten, die Zeit Geliert*. Habeners, der

Anfange Uzens, Gleims, WeifsenB das goldene Zeitalter der deutschen Sohriftsprache,

Nach dem aiebenjährigrn Kriege habe Sachs«'i) aufgehört, auf Ana ganze Reich durch

seinen au.sgebildeten Geschmack einen Rintlufs zu üben. Die Übrigen deutschen Provinzen

hätten sich über Ober.sachsen erhoben. Dfilnr — so sind seine Worte — dif Vi'rmich-

tässiiftm^ der lieinigleil uml liiditiiikcit drr Sprache; daher der niedrige Gtbratieh fremder

Wörter, iiyi piite dfvtschf f-iltinuln .'hu/' Tlirli auf des jungen Goethe übertriebenen Ge-

hraucii m Frankfurt üblicher tranzösischer Ausdrücke), dttltf;r die Jagd auf veraltttt und
I'rwiminl - WürUr .... daher die Erhebung der niedrigen Vatkssprw^, wddte dem guten
Gesehmacke gcradr mUßiirngfuefd isL

Die neu« Auffüllung vom \Ve«eu der iSprache, welche Herder und Hamann be-

geistert Terkttndeten, begriff Adelung nicht. Ihm, wie der ganeeti fMherai Zeit, war die

.Sprache in erster Reihe ein Vei-ständigungsmitti^l. H.-^rilf^r V>.»t.:.tit icr .lüi'in das poetische,

daa sinnliche Element der Sprache. Der unmittelbare luid uatumotwendige Zusammen-
hang *zwladien den Hetnongeu nnd der Sprache', wie es Hamann, awiaeben 'Oedauken

oder Empdndungen und dem .Ausdruck', wie r> Horil'-r lumnin, ih> mmt der springende

Punkt der neuen Lehre. Das redende oder schreibende Subjekt gestaltet nicht die äpracb«

zum dentliehBteo, verttiUidlicfasten Anedmek für aodei«, der Inhalt des Empfradenen setzt

sich von selbst, aus eigener Mui Lt in die entsprechenden Worte nni. Form imd Inhalt

sollten in eins zusammenfallen, der Inhalt aus «ich selbst die Form erzeugen. Man irrt,

wenn man Herder« Sehtllem, den StOnnem und Diüngem blofs ein allgemeine» Sbwhen
nach Kraft und Originalitiit zutraut: sie alle fiifsten auf einem — von eiuielnen freilich

mehr oder minder klar vei-«tandeuen — philoeophieebea Dogma. In dieiein war auch der

8pr>ehe ihre bestimmte ^llung /ugewiesen; Ronaaeana BetmchtnngeQ Aber die s^pracbe



«1er Leideiu«haft, die pruktische B«lhiitigung. dereelhcn in der Nenen Heloise, Gedauken

Diderot« und Lcssinge, Herders Anregungen wirkten za-iammen und machten Epoche. Au
die ^^telle des 'gut*u Geschmacks' tritt nun als leitender Begrifl' das 'Charakteristische'.

'Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihrem Reichtum, eine gar ?.» gefesselte Richtigkeit

ihrer Stärke und Maimheit', verktindet liamann. Dei- ileiits lieu Sprache aoUoi SOS dm
vor-Opitzi»chen ZcHiii, luis dn Sprache des Volkslieds, der Mci<trr?riJii^(»r, vnr nü^m
Luther:!, aus den vulkNii'unhcheD, von der gelehrten Reuai^aancedichtung abstehenden

IMcbtmi, wie Logan, neue Lebenssäfte emgefldlM werden. Dm gnnee 17. Jahriimidert mal
(las r-Tstr Dritfj^l lir's 1^. .f.ilirhr.ii.icrt« Ftrfhf^ von I-iither, tou der Volkstsprarhc fari, :]r>m

Ideal einer Kunstsprache, einem gelehrten, veniOnItigeu, in »ich regelutSf^igeu Deutsch zu:

Herder htuäi mit dieaen Beefarebongen. Der Diebter hat aaah ilim das Beefai, in die

Eingeweide der Sprache zu gr^ihfii, wii' in rlie Brrtrldflftr, um Gold zu finden. Er, der —
«iu anderer Prometheus — steine Geatalteu neu schalft, muTä auch die Sprache gleichkam

TM Gmnd BUB BchaSen. Und wie die damab aofgekommene Physiognoniik ans der

Sufseren Form des menschlichen Körjiers die Seele zn .'rkcnnen wiihnte, so sollte Inhalt

und Sprache eiuea poetischen Konittwerks untrennbar sein, cim da« andere hervorbringen,

bestimniea Alle diese Sitse wnrden von der in aHen Tiefen ihre« Wesens engten,

glilheiiden jungen (Generation, zumal Ton ihrem Pfibrer Goethe mit unreigleiebHeher Em-
pfänglichkeit iu Thaten umgesetzt

Aus dem biaber Gesagten ergeben aidi für eine wiiaensehafllicbe Betnchtiuig der

Sprache des jungen Goethe zwei Geatchtsponkte: ein rein aprafihgesehiebtlicher und

ein litterarhistoriaeher.

Die Speafihe Goethea «la FVankfiirter i«t n«eh''a1tertfbn1iebereB Mastern gelnlcbt,

als man in Leipaig und Norddentachland zur Zeit seines Auftretens anerkannte. Die

Abweichaogen seiner Sprache von der durch Gottsoked und den obersüchi^ischen Schrift-

stellerkreia darebgesetzten Schriftsprache sind also teilweise Folgen der noch nicht voll-

endeten Einheit der neuhochdeutschen Schriftsprache, filr die uns Domhltlths .Schrift neben

anderem ein Symptom ist: einerseits Niederschlüge der rheinfrünkischen Mundart, die sich

auch gegen den Willen de« Schreibenden in hochdentsrher Rede ciustellteB, aaderseita Ele-

mente der lokalen Schriftweise uder der Umgangssprache. Diese Abweichungen {allen

unter den ersten Ge«:i htspunkt, den sprat 1i;^'-sl liit litli« ii- n.

UouÜie schrielj noch (hbimji; wiirlihch, (ikuhnüls, rrscitrocki-n, Kussm (Kissen), wie

Demblttdi^ gesprochen hat er so wohl nicht, denn die Frankforter Mundart kennt kein

ii und o. Gottsched hatti' liier überall schon die uns ^oläufige Laiit^-bnn£r «.'eiehrt.

Goethe folgte also einer iilteren Schrifbprache, der rheuiischeu Schriftsprache oder der

Umgangsapraehe »einer Heimat, die iu dieaem Falle wie in Tieleo andern mit der ober-

deutsclu-n flbiriMiistirnniti' ''oetiip braucht noch bei einzelnen Femininen im Singular

die alte schwache Hexion: (/cc Snlm, dar Frauen u. ülmL Ganz »o in der sflddeutdcheu

Schriftspraobe, s. B. hei Domblüth. Goethe bat oft die starke» PrSterita mit der

EsuJiniij ', ilfts ;ui> d^r An iIkikM'' il>"-r schwachen Konjugation lii?niii;_'t'ir.'ti'ij Ut: i>h sähe,

thuH, flohCf hielte, ich Staudt, ritte, fände, die Gottsched unbedingt verwarf. Die süd-

deutsche Schriftsprache der Zeit hatte sie aber, z. B. bei Haller h^ielfr, vmehwumd^,

tdileiir. schfi'hi', ebenso bei Creuz, bei Mos< r. flMcthe» Dialekt waren sie natürlich fremd;

denn dieser stöfst alle unbetonten e am Ende der Worte ausnahmslos auK. in den
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SehriftcD xmä Briefen des jungen Goethe fillt auch bei flachtigem Lesen auf ein Fehlen

des Artikels nach ileii Fräpoüitioiien an und in: /.. K. »u Toff hinein hfifn^ liininit an

ffdU in Kelier.', bis an Mmrj/en, Laf» mid* in Kahn, bis an jiiiigjileH Tmj, ich wollt

m Krkg. Dm nad Tencbmeknngen de« Artikels mit der Pripositioo, wie sie im roschen

SjireclifU vorkoiumeii; der Artikel ist völlij; dem KiulkonsonHnten d^r Pruposition an-

geglichen nnd in der Oriliographie gar uicbt besceichnet. Es ist aber nichts spezieil

Fhuikfiirtiwhea, son^m die ganze ältere Schriftsprache kennt diese Weise: Dab man
den Wegfall dca Artikels gur nicht äulVerlich andeutet, entspricht der naiveren Art der

alteren Sehrcibwig, vekhe dem Lwer mehr Selbetthüti^keit und Verständnis zutraute.

Da diese Inklination des Artikels sehon in Goethe« Leipzl^^er Periode hei ihm skh findet,

kann nie keine mit Absicht hen'orf»esucbte Altertüni H hkeit sein, denn damals lagen

UlUi archaisierende Bestrebungen noch teni. Sie ist vielmehr ein Ucsiduiim der .siid-

dentschcu Schrift.spraclie oder des 'oberdeutschen Dialekt«^»' nach tioethe» Ausdnjfk. iu

dem er nach »einen Worten iu Dichtimg und Walirheit geboren und erzogen war, und

gehört mit xu deti .<iirachlichen Eigentthnliclikeiten, die Chr. Felix Weifae an (ioethes

Götz als 'Heil hssprache' auffielen. Auch Haller, der in Bolchen Dingen keinesweg.s vom
Gemeinflblichen abweichen wollte, hat »n Tai/ für ati din Twj. in Rath, in Ahgruml. a»

nMfi ii J'!ii(7»s sftieti] ebenso verlangt Donibldth geu li /ii "h To'inrh'n. an Kaii.^r sfhreHn-ii.

Und aiieh Lesging noch H'hreibt manchmal so, /.. B. m «-lut^ta .Jugetuigedicht 'm trat iu

Namumrdm'. CHempel 1, 252).

^
il.'rarli'/pn iiDwillkiirlich beibehaltenen laudschaftlichej) Ifüntisini^ir t:!;i! Alter-

tttmlichkeitHU hat mau iu (ioetlie« •Sjirttche xu «cheiiii»!, was auf bewul'ütem \N uierstaud

' gegen das AllgeweinabHehe, »«f altskhtlieber Benntxang des HnudarUichen aar chanfcte-

' riätischen Wirkung oder auf KTiHchnunn: ins der riHncn Sprache beruht. Hier hand»-!!

Goethe im Geiste der litterarischeu Kevolutiou, al-i SdiOler Herder». Und damit ist

der aweite, der litterarhistortaehe Gesiehtspnnkt gefunden. Ans ihm eigiebt sich auch

die Fragp. «Ic vii l Ii.iIk u rin/' lre Vnrjiiuii,'' ; auf <J<H'tli<^^ Sjirache gewirkt? Es kommt
darauf au, «eine Lektüre müglichat volktümlig zu überscbaucu; ich habe mir zu dem Zweck
ein Verseichnis angelegt aller Schriften, die er nachweislich gelesen hat. Beine eigenen

Aiil;.i!'i ii in Pii lif in;.' und Wahrheit, den Tag- und Jahresheften, seine Notizen in den

Frankfurter und Strafsburger Ephemerideu von 1760— 1770, gelegentliche Äufserungen

in seinen Briefen und Werken, die Reeensionen i/st Frankfnrier gelehrten Anzeigen, welche

von ihm herrühren, bieten willkommene Zeugnisse. Doch nml's man genau Sondern die

Autoren, von denen er als Kind seine erste Bildung empfing, und in denen er mehr lesen

lernte als dafs er sie las, die iu semes Vaters Bibliothek standeo, wie Camfas, Besser,

iS'eukircli, Flemming, Ilaller, die Frankfurter HoineriiWr.setzuHg in IVosa (von 17541.

Kopps Übersetzung des Taaso, Gottfrie^ls Chronik, die Volk.sbndier u. a. und sr>lthen, die

Spater entscheidend auf seine Entwicklung wirkten, wie Klojistock, Lessing, Wieland,

$ Aaiuaiin, Herder, und endlich solchen, d). , r dimn mit dem ausg<'^procheneu Zw.!ck

• studierte, ans ihnen fdr die eigene Spriuhe Gewinn zu ziehen, viv Luther, Haufi Sachs,

OOIaena Selbatbiograpliic, dio verschiedenen Chroniken und rechtRhistorischen Werke,

Geliert hat auf den Briefstil der Leijiziger Zeit, auch noch auf einige der ersten Dich-

tungen, Lesaings Minna auf die Mitschuldigen, .seine Etuilia Galotti auf die Sprache des

Wertber Eiuflufs gehabt. Am stürkÄteu hat alier sicherlich Klopstock auf Goethe»
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^|iritclic eiugevfirkt: oiue grufse Auzalil der ^lückliLLbtuu spraciuicbeu Noueningen, die

TOD Sehftaftieh in sement NeologiMb«fii ^V(jrt Erbuch augefoditeB wurden, bat sieh Goeih«

mgwigiu^t 'uv\ «ie in friririzmiler trcntnlor Weise vi:'r\v«'iii!i't.

Klu|j:t(ock war wie wenige ausgestattet mit emem wunderbar feiiteu (ieiuLl für

du miutkalitcli'rbylbiBbeb« Lekn dar Sprach*» ond du iat Orand, «arau er einen

ganz ueueD Ton iii M'' (liMitsclif foi-sip bracht«. Ri'i '^üicHie fand er den müchti'^'stcn

Wiederkall. Die Uescbrünkttieit der mir hier zugemessenen Zeit verbietet, den bedeutenden

epiadilkhen Einflnlk Klopstoeke auf Goethe durch Beispiele im einseinen «raehSpfend zd

belegen, aber einiges möchte ich wenigsii amleuten.

Durch Klopstock waren in die poetische ^spräche zahlreiche Zusanuueusetzuugeu >

intnuurittver Verben mit Prapoeitionen nnd Ad?erbten eingefnhrt» und swar verband er

diese Zusu iiiiu'>n8etstungeii iri rii mit i ;t:im (,)bjekt»»ccu.sativ. Reichliche Beispiele fTir diese

Eracheinong giebt eine Schrift Tun Wflrti über Klopstocks poetiache Sprache iu Horrig«

Archiv für das Studiuin der neneren Sprachen Bd. 64, 271 E nnd €6> 8. 251 ff., 304 ff.:

Tnttsc, Siona, Tiiiiuiph cirüta-; D« /'n/m scitie Tkfm Jammer Jurauf; Höre die Woye Tod

hemmacheH; Der Mond sAimmarU sanflc Gedatiken henuUer; Brausen oier midt Stümic n<-

rmk von die» Fiäsengeghdm^ Gewisse Präpositionen bevorzugt Klopstock hierbei;' mit auf,

ti»i>fjr, licr, litrior, noch bildet er einf Menge Verbalzu-tammensetzungeu, in denen ein ur;

BprOugUch intransitivem Verbiun transitiv geworden i!>t, am häufigsten sind die Komposita

mit durch, hin, um, z. B. Da hrSOie dk BSRe TriumjtJi auf; l'naer SdS^er! Der ttm ava

&a»*be M» Mtmchtn rniimsihnf; ditrdtbAeti, durdillamttum, darchra^m, dwmimmschm, durdt-

sdiwAen u. 8. w. Schönaich hatte diese Eigenheit Klopistocks wohl bemerkt und macht

sich in seinem Neologischeu Wörterbuch durdber lustig: Das Wort durch, nenn inan es mit

a2Zm n^^idtm Ztüuvrlern ivrstUct, igt vm (jaus umjameitwt Wtrkunff, Spottet er. So huin

man s. B. sayen: 'durduhmtum, durcluHler»
,
dwchjauchzm und mts niiM tneiir durch

Über hin hält er sich gleichfalls auf: Wir »aifeti einmal für allemal, dafs man sie (diese

Silbe) (ji der hi iUyen Dichthnnst mit allen nur möyliehen ZeiticHrtem rersetten hatm, g.B.

HinWailen, himlonnem, hinsitzen. Und endlich itm: Das Sylhele.in um mit einem Zciticorfe

ist wie tine rothe linclur, die auch Wadiier lÜrbcl: „Gelimlere Lüfte . . . uitt/loasm bein Aai-

C't't'ihf hat iVcse Wortbildungen Klopiitock aufs glücklichste abgesehen xmd höchst

wirkungsvoll verwendet. Sie, die damals auftieleu, sind jetzt zum Teil Gemeingut der

poetischen Bprache geworden. In dem Gedidit auf das Bild des Friuletn von Kletten*

\>i-r-^: AL-i mit uir/'rhihliyaH Streben ich dif Z'i'huinui hiwjewühU; in der Seefahrt: ii'lr Cf-

duhl und guten Math ertKhmd, Und dan Schlaf entjundut um der Malrose; Auf Uem
See: Xetrgmeinä «rnftUgdt Die UtduOtek BtuM; m Kenner und Kanstler; Wo ist der Cr-

<iudl der yiiUo- Diirai'.^ irh ^/ li'ipfend Hiw»i'l f'lhl nud Lthni In ilii Fhi'j' i'^pifr.' u hrn i.r!

oder im Werther: Ach! Mit o/fenm Anntn stand idi gegen den Abgrund, und aihmete hin(d»i

hiMdt, und veriehr midi m der ITenne, tdl metne Qtiaalm, «dt nrn» Leiden da himdt mt

stürmen, dahin tu brausen leie die Wellen.

KI(>{>>tock brauchte femer mit Vorliebe neben intransitiven Verben Accusadve

des innem Objekts:

Feiert! e* fiamm Asbefumj der grofx, der .SlaUdA du Bwtdet,

Von den Sonmen itim Throne de» Jiickters.

Digitized by Google



I

— 176 —

An dieser Stelle des Meuias hatte Nicolai in den ^Briefen, die nsaeate Litteratar W-
troffond* Aiistofs jfcnoriiiiioii und über si« gieaagt: HVr ilie^ nai Trist upgetmmgen tr-

llürff. fiit mihi ntagnns Apollo, und iratm er eilte »ntHrlUliv C'ousintdkm darin eittdixlen

kann. Ph/Ilida sol*^ haheto. Lessinjj hatte diesen Tadel als unbe^jrtludct zurückgewie^eu

und die Konstruktion und d< ii Sinn der Vt r»e erklärt (im llrief un NicolM VOB 91. Jult

1757, Beuipe! 20, 1, 122 und im U». Litteraturbr., H.
:,ji

>] '.K r^I i.

Warn er, fUr mn Kinder md eudt, ariti LbIkh wird bluten i^Me»«. 8, 93);

Sein trefftgtäti Auife

Uffiefe sidi tiHtfeiiandt an den Mütkr und funkelte llaclie-,

Gnmk Uichlu, Ihirst hchzn», Wonne schcmem (Die Stelen tdmuertett Wome), der

sturecndc Bach W'oytc 'Tod ('Das Grab'j.

Der jonge Goethe «nd die Qbrifen Diehter der Geniexeit haben diese Bereiche^

rung des poetischen Aiisdnicks sich angeeij^net. Wanderers Sturmlied: Lk^i Alks enrartrt,

was ihr, üusni und Charitianm, Vmkrünuade iketi^ieit Mitigs umg Leben verherriidU

AdtlL An Schwager Kronoa: Wäe» Sehmtddn eSgerf Mir vor dk SHrne da» Zitudem;

Jiafsif deti >rhri!l, )>'h >i Tnih. Künstlers Morgenlie«!: Es hadct laut tTihriill der Feinde Wutli

d. h. 'din Wut der Feinde heult laut GebrüU'; später iu der Geaamtausgabe Ton 1789

(Sehr. 8, 244): es heulet lauf O^rSB der Feindesteulh. Mabomet« Oenuig: saugend WiAm . .

.

Tamtend SefftI nuf zum llimwt l Seine Macht und Henriiehh it, später (Sehr. **, IHfi ): sausend

fifhm . . Tauaend Flaggen durch die Lüfte, Zeugen seiner Herrlichkeit. Bei Klinger: ich iiiufs

au deinftu Feu.ster tuusdten — Liebe, Liebe lausthen ( Leidendes Weib); ich ras die Lteit

(Neue Arria); ich miß KacJic denken (Zwillinge); ich »chcin mir detu i/fblnulcten Adler en

gleiche», der sein Dhcii iu den Felsen austrauert (Zwillinge); TgL 0. Erdmaan, Aber Klingen

draiuati»che Dichtungen, S. 5, Anm.

Ziemlich jnngen ITrspranga und wenig verbreitet in unserer Sprache «ind die Zn*

samnienrückungen • ine- Sul staiitivs mit einer I'artikel. Man tafste woM llmiauf, Beryah,

Bergan, ThaUtuf, Strouiab u. s. w. bereits als wirkliche Kouipotätu, danach gebildete

Kompositionen wie Fetaenmi, Himm^tib, die eicÜ Klopstock erlanbte, erschienen noch lremd>

artig, und Scliimaith wufste nicht Worte genug fitr seinen Al)*cheii gegen sie zu finden.

Gnotlip sai^ nach Klopstockischem Muster, auf dem See; Und Berge, wolkig himmelan,

'Hijfijxm unaerm Lmf.

Der älteri ü ilrut^i Inn .^piaehe widerstrebte es, ein Verbum mit einem Nomen zu

ki>ni{ionieren. Das Verbum finitum ist auch heute d;i7ii nicht fähig: wir dürfen nicht

sagen 'ich liebuverwuud«;, ich pf«;iltreffe', weuugleicii 'ich lubiiuge' »ich früh durchge-

9«tst hat. Im 18. Jahrhunderi waren auch derartig kompanierte Partieipia Pmaleriti nodi

ungewöhnlich, ^'if wuriion Hngeftlhrf in Nachahmung aiitikf"r k ah; furniert er Partieipia

oder At^ektiva und wtdcr:;pracheu der Gewolinheit dvr Uiitt«lhochdeutscheu wie oiUioch-

deutecheu Sprache fSlItg, wahrend ne allerdings in der poetischen Sprache des Nordens
^vie il.i Aiifjelsachsen nirlit -ili-ii i.'iwesen waren (vgl. <Jriiiini fJr 2. ."l'f^fT'i, Liehescer-

u undct titr von Liebe verxcimdct bei Klopstovk war damalü noch, obwohl ilallcr Ähulicbes

Öfter gebildet hatte, neu. Sch5naich entdeckt in dieser Kompositionsweise mit Recht die

Quelle viel' 1- m iu r. lJi "!' litiL'i'r Epitheta: 'i/hmbeMit, ciseultcp/lcni:'\ O.l.'nstil, nament-

lich in i'bersetzuugcu antiker Diebtungen, hat sich diener Wort« dann mit Vorliebe be-
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dient. Ad«luug bekimpftc sie «rfolglos; er Iwt veigsblieh BeiwörUr wü nmtßi^^SnMt,

mr/dSfletatte/, fufiib^ägeU aunaTOtten gesueht.

Eiiir s di r \s i( litiLfst«!! stilistiselieii Mittel wird seit Kliiji-tfx k und Goethe \'crl)a,

die mit i'artikelu zusamuengesetzt aintl, ohne dieNe zu gebraucheu: keiim aastfttt er-

htOen moiriert 8ch9na{efa bei Rlopstock: Wir fuAen sekon oben hemmfkrt, daß rmsere

hcHiijcn Dichter bi-rcchUyl sind, dm arme» Wörfent hnld ilirm Kopf, bald ihren Schirani lu

rauben . . , Ihr heilige LäeUer »agi unter andern: '£iu jfüülidm Lätheln helU dü seUge Stirn'-.

J«hr ftlUt) VM SeMSnaicIi nidit merkte, wie viel Imiftiger, flimdicber du Verbum durch

den FVwtikll der dtetml^ti n Partikel wird. Üer junge (Mietlie hat. dn8 mit feiiie>u Sprach-

•imi flbemommen: im Weriher s. B. er dedle ihre Hand mit tausend Küssen, f(\r da»

blSsaoro hfdrekte; Wem *i« n&er tu mir rüdi. dnß der kmmKtAe Äthem ihrts Mmidcs

meme Lij^j"» rekhea kann, in der Cesauitausgabf vo» l'f^l vrrcichen. Heboiuet: Theifen

tann ich eneh nicht dieser Seele de/uhl, filr tnlt- oder znUiten; mir tcar's tcir dnn Kinde,

das ihr in enge Winnen tAränhf: in Erwin luid Eluiire: die 1tes(en, die ich unter unsenu

GtM'h !><!.>€- habe Imnen i/elcrnt. trnrni it<eii die. auf deren ErzieJiun;/ man am ueniffttm ffC-

uemkt halte für rencendet; Claudiiie; irh steh mich in die Allee ttlr r>i-.ifil- iiiirh. \vo!i)

uiuudartlicli. Ebenso oft sieh linden für sich befinden, z. Ii. im Werther übriffens find

nrtrA hier fßnr nohl, wofür in der (iesauitausgabc vou 1787 das rqpilire h^ßnde ein-

gesetzt ist. Der Gebrauch diewr Sini[ili( ia war ein von Goethe luit Bowufstseiü gcilbtea

kiüisUeria^lteii Mittt^l. In den 8clu'iften vor der •Stralsburger Epodu: begegnet ea uicht;

in der in Strabbmrg entetandeoen Oaiianüberäet/.uag, die näehfaer umgearbeitet ancb

iu den Werther auf;!enoiunieu wur Vani" mm^i.' Entnicklmi^ de« Stils, di.' Ausbildung

der geuialeti Schreibart studiereu. In der älteren, •Strafsburger Fossuug stehen wiederholt

die ttbliehen suaammeRgeaetaten Formen« im Werther aind dafür die poetiacb lebbafteren

Sitnplicia f'iiifr«'s. t/t : 7. IV in der Stral'sburger ü berset/iintr jV7. ^r A. hirlnr verschiedenen

freande, im \\ crther geschiedene Freunde; Stralsb. Cbers. dann soll mein Geist im Winde

it^n tmd aiemer fimnde Tod tetranem, im t?ertfaer mit gewibltenr Wortatelltmg: «nd
trniiren dm Ttnl meiner Freunde: Strafsb. T''1h is. Aber miiu ilu :>mickl;ehrtist vom Krieg.

Werther: Aber teemi du keiirteat vom Kriege; Strabb. übers. am niederainekenden Mond,
Werther: im mienden Mond,

Gewine langet eiDgebOrgerte Worte erhielten aeit Klopatock eine neue Bedentmig

in der Dielitf rijirat NatTir - Wrlt: 'A't'm;, Iteschwert sieh Schönaich, nird itrmd ron

allen, die nach dir Hi/hril (Klojistockisches Stichwort) oder Tiefe streben, a. St, Wdt ge-

tntntM. „Indem die EwigeH «pmeAm, ging durth die gante NaHir ein dtrfio^Mtottes Er-
hfl'),'' 'M'ssia-X Sr, Innii rr,nn mifli snqi-n ' MuHir Xtii'ir: denn der Dichter trird ihr, tds

ein Ueiner imtsliäckichlcr Junge, au dem Geburlhstagc an die Warten geltget. Wer denkt

hierbei nicht an Goethea: Wie itl Natur tp heUd «nd gfd, dk wiA ow Butm k&ttf

Handle Ideblingaanadri^e teilt Goeihe mit Elopstoek. Daiu gebSrt da« Wort
duukel, fenier still. Sdiönaich verspottet das KlopstotkiM-li! Tliriinni. <fi'!r<i Schauern

:

FülUen und Fühlmg; golden: I'n« ist mar niemals vorgiiommcn als klänge das Gold so

vmlnifliek, daß mm anen gMnen Klot^ «Amiedlm aoflCc: AUein dat Geld itt aASn; da-

her muß alli f, uvf r.,u Cr jd lommf. stMii segn: ein fftiUbter Khntf, ein geldner Latd, <m
goldner Hauch, Ich erinnere an Goethes:

VtMMrflHfw ew ST. rMM«aMiiri(ntaiiil«V M
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CMtku IVtfwme, htmiU ikr «ktkrf

\V',j. Traum, m GM du bist (Auf «l. See);

Die RaH]^ nmsiuHHl dm goldnen Ztceig (VVauderer^; in der Vagangtnlteit ffoldeiur

Ifyrtenkainiiämmminff (Elysinm).

Es bleibt noch ein dritter und letzter Gesichtsjuinkt: der biographische. Deiin

der äaib«ti8che, der sich auch aufstellea liefae, fällt in ^Vahrheit teils mit «lern litterar-

Ustoriwh«!! t«tls mit dem bii^gruphischeo summnMa.
Die Entwicklung der Sprühe Goetbet Uingt genau tuauaiaeu mit eeiuer menech-

liehen £ntwicfcliuig.

Der altkluge frühreife Lei|i2igcr Student zieht den Galaroek der feinen Welt und

a iih 'l.i^ modische Kleid der Gellert-Weifse-^Vi^lttndis<llen Schrilt»|irach« an. Die innere

Wiedergeburt in Strafsburg führt auch die Wandlung der Sprache zvm Natürlichen,

Heimiicheii, An^ebomen herbei. Die Wogen dee Sturmes und Drangen gvben hoch, und

uuch in der Sprnche bricht 1 .h rbe, Oevaltesia^ Naturali»ti$c]ie durch. Den Übergang

katiii man am deutlichsten beobachten, wenn man die beiden F;i-siiTi<ren von (ioethes

O'«.sian0ber»et/.ungen nebcu eiixajider hält. Die ältere, aus StralsLuij^ Lerrühreud, steht

noch dem fnlhercn, ruhigerciif korrekten Stil der Ixnpziger Zeit näher, die andere, welche

in den T^'lrtll^•r nr.firi'tiomuien wurde, zeigt in jedem f^ül/ ili'ii ii. in/i: ficniestil. Mit Goethes

Aakuutt iu ^\ t imar ändert sich der Charakter seiner ."^praclie ualJ sichtlich. Anfangs

gelit'H noch in der früheren derb genialen Weise fort, die rheinische Mundart, das Deutsch

der Frau Ava Hihrt nach wit' vor die Zügel, die Pro.safassung de* ijiiigspif'l.'J Teri und

Baetely, die neuerdings b«kauut geworden ibt, verrät das am stürkäteu. Aber ailmählich

bildet sich GceÜie für seine Diehtang*^) eine neue Sprache. Und ab er 1786 hei GSschen

di.> frst«* Sammlung seiner F^chriflen veranstttltete, unt^entog er seine Jugendschöpfimgeu,

besoiutcrs den WerÜier, die Stella und teilweise auch den (iütz eiuer durchgi'eit'eudeu

•pracbliehen Bearbeitang: so sehr hatte er sieh und seinen künsUeriachen Stil in den sehn

Jahren ^'i''hKlf>rt. Dns zu Sf linitt"- wurrli-' '^'(»jnüd'-H , das Ütiertriebene iuäfsi^rt . Härten

.im ganzen geglättet, die rheinische proviiaielle Sprache deiu Gemeindeutschen, d. h. demOst-

mitteldeateehen mehr genähert, auberdem gewisse Reste aus der altertümlicheren Schrift'

aprache, di'- ni' lit <4--i',ii'-- i-h--itii->(:h waren, bi-si'it:irf uiiil mit dem Modernen vertausi:lit.

Auch hierfür einige Belege. Jn deu ersten Fassiuigeu seiner Jugendwerke iiber-

liefs sieh Goethe ohne Zwang dem Hange seines angebomen IMalekts, die unbetonten e

der End uu'l .Mtloituu^'-'^ilben fortzulassen. Das war iu der süddeutschen Schriftsprache

trou Opitzeua und der uitteldeatscben Dichter und Qraumatiker unablässigen Bemtthuugeu

noch durchaus üblich, wie z. B. auch DomhlOths oben angeführte Polemik g^en die

sächsischen vollen Formen zeigte. Goethe schrieb also in prosaischen wie poetischen

Werken »or konsonantischem Wortanlaut dmülb, Gtimrgf Geicerb, S(tL Buht die Stern,

die Händ, hetU, wOi, lawj, ich lab, ich <jd>, etc. In der Gesamtausgabe Ton 1T86-07
ist an vielen Stellen, wo es sich thun liefs, ohne das Metrum zu st9re% namentlich aber

fast durchgängig im Werther, dafür die volle Form eingesetzt

1) In lehMn Brieftn, Ae er ssllist sehrieb, hai er sieh nie gaas des HsnsUeidsB aeiner Mnad-
art cntlctlift : wunderbar greifen die Biisfe SB Fitau T. Stein gerade durah den natttdielisa Klang d«r

niuBdarcUcbcu Uede aiu Ileijc. *
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Dm Behscdlong d«« UmUnta iaf in dam erafan FMaun^cu dUlakibeh: (frveken

z. B. braucht Goethe sowohl für imprimere als praneie, ebtauo »uch ausdrucken, z. B. Werther

mit tmer auffaJirenden GAahrda druckt idt mir dk MäMdmg der Pistolen an die Stint und

ähnlich oft; später wt an den uei»t«n 8te1I«u d«r FmUat «mg«fllhrt. In der ersten Aus-

gabe daa Werther steltt ich schlurfe, im Einklang mit di r Krmiklurter Mundart, in der

»weiten das gemeindeutsche scJdärfe, tu der erateo Ausgabe er lauft, vorlauft, iu der zweiten

Ton 1787 läuft, vorläuft. Umgekehrt in der ersten Bearbeitung des Werther das Fra)ik-

farUsclic vorsducätim, iu der zweiten vorsducatten.

In der ersten Fafssung der Mit<i Imlilitfen heifst es ein h'drer Passafjiar, inapd-

artlich noch heute in Hessen-Nassau flblitL, iu der zweiten ein lockrer u. 8. w.

Iti der Konjugation zeigen die Jugendschriften vielfach ßewuhning der alten

Ablautsreiheu. Von sldin lautet da« organi8<'1ii- Priilt ritinn shnn! 'mhi\. shv-'nf). Goethe •

braucht in der ersten Periode duud und stand neben einander, doch so, dafa stund mit

den ent^reehendan StMtjvnkÜTforaen weit flhenriagt, in der QeaMntmag»be wird aber

fast nusnahunsln« die jüngere Funu mit fl eingesetzt. y<m hrhm (n-.htl. Afff,/), qrhnhrn)

braucht Goethe sehr oft hub, erhub, im VVerther einmal &ogar auch das Partizip: oft mit

mfgtMbeiw» BSmukn; in der Oenmtaiugahe •irat Mb, giMbm ein. Von ni/iw var im
Vi l iir. ii .Talirl.i.iT.lert, in der gewrlmlii ln-n Schriftsprache das Präteritum rufte, da« Parti- •
cipium yeruft üblich, bei Oberdeutscheu, wie Mitteldeutecbeu, abo z. B. bei Ualler und

Leaeing. Opttaehed aetete dagegen schon das heute aHein mttgliehe ritf, iftnißn ein, das

audi i;( si lurhtlich das richtige ist. Gru tlii' liat in der ersten Fassutirf dp« WcrUier

mchriuals die schwachen Formen, in der zweiten bis auf eine Stelle immer die starken.

So geht das dnreb alle Gebiete der OrammatilE, durch Wortbildnng, Sjntax und

Wortgebrauch fort. Überall int in der (iesamtausgahe di8 Singultra beseitigt oder ge-

mildert, sind die zu raohen £cken abgeschnitten.

Der Aufenthatt in Weimar war fbr die Sprache OoeÜies in doppelter Beziehung

epochemachend. Einmal begünstigte er die AnnShenmg an die gemeindeutsche Schrift-

sprache, die auf dem Obersächsisch-Thfiriugiachen ruht. £s ist eine eigene Ftiguug, dafs

die nämliche Gegend, wo Luthers Bibelfiberaatzang entstand, wo die Häupter der frucht- ,

bringenden Ge.<!ell.schnft geuirkt, viele der hcdetttaadsteu DichttT des 17. Jahrhunderts

gelebt hatten oder doch aufgewachsen waren, wo die einflufsreichen üniversitUten

Leipzig, Wittenberg, Jeua, Halle blQhten und das Schulwc-scn am früh.sten in gutem, ja

ausge/eichneteiu Zustande sich befand, wo Oottsdietl und .Adelung lehrt^-n, dafa der

iunersite Teil Mitteldeutschland*, lla^ ricMct der Mittel-Elbe mit ihren NebenflOs.<en auch

die Wiege unserer neuen grofseu LilU'rutur wurde. Goethe mufste, wenn er längere Zeit

hier lebte, anwillkürlich die rheinische Sonderart seiner Sprache ein wenig abschleifen

und der gemeituleutschen Sprache anbeipiemen, ja sogar der thilrincri'-rl.'' Dialekt wirkte

nachweislich auf &eine Sprache. Erst seit der Weimarer Periode braucht er z. B. die

vnorganiseh Terlibigerten Imperative starker Verba, wie trete flir MU, fwkme iUf «hm»,

die rein ostmitteld'nif^rl; -iiKl, «"tirrrrl die rheinische Mfmil'H sie nirlit kennt.

Aber die Hanptwirkung des Weimarer Aufenthalts war eine andere. Hier ge-

langte der Dichter zu der inneren LSutemag .vnd Fassung, welcher sein« Iphigenie ent-

sprauir. Wie konnte er nun die .Sprache <li:'i- •Tii;a'^-rnlw.'rk''. ilf- <j.-dny ii* dii' ^llutlitt/.'

der Geniezeit getaucht ist, unabgektthU ertragen? Die innere V ersöhnung, die mafürolle
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Ausgleichung aeiner Eräftti, welche die neiateD Miner Genöaieu TefgebHeh aucliten, wurdft

ihm Ann za teil, und da« innfrte «ieh «tch ia leiner Spraeiie a|)i«g«lii.

In ji'Hrr Zrjit hi-frinnt für die iieuhucln1i't:tscli<- Si<r:)<-!iirf«<-liio}>te eine neue Ejioche:

d&uala ist der Kampf der Mundart gegeu die iScbriltspraehe vorüber, der I«Ute V«niuch

dm rheitiiaeben Dieliterkreiws Goetiiee, Klmgera, .des Haler Uflller, Wagoera in den festen

Bau (u r ^'i'üii iiideutschen P^i'i.nln- I?r>''<iche zu legen beendet durrli oiii^-'n freiwillig ge-

achlosseueu Frieden, damals befreit der juuge Friedrieb ächiller tieiue Didituag von

den eehwBbiachen ProTinsialiamen, und da» neae Jahrhnndert sieht eine geeinte dentnehe

Sclirif(-('r.H lu'
,

ij;leu li >Lirk ah Trägerin t-iiiL-r l.Li~-i>rViiMi I.ittonit'ir ivio aU Werkzeug

wiraemichaftlicher l>HrsteIluug, der lebeiidigeu Vulktsapracke nicht mehr fremd und feind-

lieh, soDdern Eugängiicb eiiram jeden dialektiachen IdiotSamna, (alle er, ohne di« nnn rSllig

• fertige und ununtaathore unfftere («estalt der Hchriftnprach« m Terletoen, sur Bereicheivng

und Erfrisehimg des Ausdrucks beizusteuern vermag.'

Eine Debatte tjchlielät sich an dienten Vortrug nicht au.

v^JichluTs gegeu lü Uhr.)

Dritte Sitzung

am 4. Oktober 18ö4, morsreus 8'/, Uhr.

Yorailsender: Plrof. Dr. Else (Halle).

1) Vortrag dea Privatdotenten Dr. Jostes (MQuater)

'tWr eIncK nieimhelMlMli« Ifystiker ita 16. J•krhll4«rto^

Der Herr Vortragende, mit deiti .Stadium der deutschen Mystik eingehend beschäftigt,

giebt einen Überblick Uber die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiete und "n iiditet

sodann über einen wichtigen liandschriftliehen Fund, den er vor kurzem geuiüclit (in

Münster '. Es ist eiue l'redigtsammluiiu, im < leMi i nschou Dialekt, gegen löOO verfofät;

23 Kapitel, jedes i*t eine Pre<ligt über das Th<'nia Lukas 14, aini« i,>.>'f ude superius.

Eine s)'ätemati&<:he Durchforschung der westlicheu deutschen iiibiiutheken werde noch

mehr derartige Fnnde au Tage f&rdem.

Nacli S'L-lJr.r-i .Ii-- Vr.rtr.i'js .;'r^^•.Ml't 1! irdaeh iHnll.-) W.irt. um darauf Iiin-

zuweiseu, wie nötig eine zusamueufassende Damtellung der deutschen Mystik sei. Er
erraeht den Kedner, «in mit einer aoldiea an besehehken, da er auf dieaem Qebiet«

offeubar besser Bescheid wisse, als die meisten andern.

Jostes erklärt jedoch, dafs es ihm zur befriedigenden Lösung dichter aehwiengan

Anfjgabe au der dazu unbedingt erforderlidieu theologischen Bildung fehle.

2) Es %riid darauf die Debatte eiWfnet Ober einen von Prof. Zaeher in Halle

durch Ocriiirr i'llall.»^ i hiu'oliraf litru Antrat!, wr'i licr 'lar.iuf hinzielt. flaTs nine Kommi'si'Hi

erwählt werden möge zur i'rüfimg der deutscheu 'l'robebibel*. Au der lebhaften Debatt«,
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welche durch die Wichtigkeit des (««»geiistaiides hervorgerufen wird, beteiligen sich Zarncke
(Leipzig), Bechstcin (Hostock), Erdmann (Königsberg), Paul (Freiburg), Stier (Zerbst^

T$ni-<lrirri (Haüi 'i, Becli i Zf itzV Da ilii:^ Triinl einer Hok-hen Kommission jedentalla

AH maßgebender Stelle Beachtung finden werde, wir auch unsererseit« uu8 der Aufgab«

luelit «atsiehoi dBrftoi, die formelle Gestaltung des Lutherachen Teztn nÜ m beatinunen

(denn wo es sich um das Verhältnis des Lutherachen iSprachstandes r.u dem heutigen

haudloj seien die deutschen Philologen iui Uruude die kompetenten Beurteiler), ao

achlurgt man mit 9 gegan 7 Stimmen, dem Aatrtg, der nmmentlidi ron Zarncke ucli-

drflcklich unlerstlltzt wird, anzunehmen.

Bei der nun folgendeii Wahl der Mitglieder der KommiMioii, deren «Irei eniimt

werden loUen, iMrdeu 90 Stimmsettel Abgegeben, und zwar erhalten Stratmen: Psnl 17,

Archivrat Wülcker in Weimar 14, Dr. Rieger 13, Burdach 8, Pietsch 5, Hilde-

brand 3. Gewühlt sind also: Paal, Wfllcker und Uiegcr; falls einer der letzteren

beiden, welche nicht anwesend sind, die Wahl nicht annehmeu bollte, so sind der Reihe

nach die folgenden Herren (ezcl. Bnrdach, weldier ablehnt) nach Mabgabe der Stlmmen-

nhl h^mny.u/iehen.

'i) Vortrag des Prof. Dr. Mahn (Berlin) über

'GenuniMlie Wdrter dunklen Cnprangs'.

Das beste und vollständigpit'' iliT dfi.tschen etymologischen Wörterbflcher ist

auerkauntcrmaTBeu das von Weigaud, daher es auch bereits die vierte Auflage trots des

nicht nnbedentenden Pieiaes erkU hat Dasaelb« itl hat gaos von J. Oirimku Fw'
schungen in seiner d^^ntsclu^n Orammatik, in ilnr frp-chicli'f» «Iit «leufsfhpiji Sprache und

in dessen W'örterbuchc, so .weit es erschienen ist, abhängig. Es Huden sich darin oft

Wörter, bei denen angegeben ist, dalh sie dnaklcn Ursprung« sind, wofilr datm nieht

selten, um sif /u eiklihi'ri , i'in Zeitwort innerhalb des tlrnt.schfn Sprachgebiets angesetzt

wird, das nicht existiert hat, oder es wird eine Verwandtschaft mit eiucr der bekauuteren

Sprachen, namentlich der latdnisehen und grieehiBchen Sprache, angenomraen, die in

Wirklichkeit oft nicht vorhanden ist. Einige Beispiele können dies beweisen.

1) Rofs, der edlere deutsche Ausdruck für Pferd (welches späteren UnfMrongS

ist, bekanntlich von paraveredHs), althd. und alts. Aros, angels. mit Versetzung des % hart,

und daher auch engl, horsf. Dieses Wort, sagt Weigand, ssi daukler Herkunft, jedoch

stiüiiiu' t"5 bei Versetzung t^*'« "lif 'n''. ctirrere statt cursrrr, wonach es also ursjin'Iui^lii Ii

da>> Lauftier wäre. Es hut uWr einen ganz anderen Ursprung. Im Provenzalischeu Liutet

das Wort rottci, roxsl, roci und bedeutet ein kräftiges Pferd, ein Arbeitspferd, ein Bauern-

pfenl, gleich dem l.-if. inhiJhix. \v(ir;iiis .las i-dlere ital. cavnllo mn\ fr/.. il<r,il liervorging;

afr. ist es roncin, rtucin, ntr. roiissin, derber, kräftiger Hengst (^welches dann unrichtig

Tom. dentsehen Bofs abgslmtet wird), span. rpcm (daher das berflbmte rvehtmte, d. L varhsr

war es ein Bauernpferd, jet/.t ist es ein Uitter|ifi'ril, .'iiio Inirlosk«^ .\rt der Namengebung

des Ritten von La Mancha), pg. roasim, ital. rmmno, mlat. rimcmus, bret. ronyse, Pferd,

kymr. riamti, fkünsi, Pad^- .oder Sannpfiard, gil. mimue, der Schweif eines Tieres, Rofe»

»cliwrif. ir. ruine. altir. maintie, Pferdeliaar, Hn.ir, I^N'.mv. ilm'tn, r',n, f'riiin, iIms lange,

grübe Haar der Tiere, das Haar des Rofsschweiies, der Eolsschweif selbst, bret. reün,
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reiiKn, Pferdehaur «u H«1a und im Sebwcif. E« bedeuten die keltieeheo Wtrter f&r

Pferil also (las Tier niii Imi^ffin i/rc-lx n Tl.iar. was sijM-ohl atif den Schweif hIh die Mäbue

de« Tieren |»»fst i>ie romanischeu W örter stammen bIdo sounenklar aus dem liLeitiscbeu.

Aua derselben Quelle, aber unabhSngig daron, stunrat das deutacbe hrm, welches fQr

hfous steht, indem dus >i , wie in maiKlH-r der roma!ii<ii'lirn l'driin-u. nml vultsiinuliir in;

Spauischen und Portugie^bchen aufgegeben wurde, und der Aulaut hr erklikt sich gut

n* dem kyuirisebeD aspirierten rh, welcher Anlaut mit dem gricehisehen aspiriertm (t an

Tergleichcu ist. Dieses» rauhe aspirierte r, welch«« im Vergleich mit dem gewöhnlichen r

wnter hinten in der Kehle gesprochen wurde, drOckten die Deutschen weit besser durch

Ar aus, als die RSmer und Kymren durch rh, und im Oriechischen befindet sich der

Spiritus asper vor {>, nicht nach demgolbeii. Die H5uier und Kvinren »chnebeu dimm r

ungefähr ebenso verkehrt, wie wir Thal statt Tahi schreiben, oder wenn man die neue

Orthographie Tal annimmt, üchrieben. Wenn es heirst, dafs die iolier das {t nicht

aspirierten, sö toIl das wuli. In ii^. n. dußj sie wie die Altkvmrcu die Aspiration nicht

schrieben, aber es aspiriert »pracbeiu Das franz. rosse, f, die Mähre, SchiudmSbie, atammt

aber nicht von dem ültcreu ronciii oder rmisstn, sondern es entstand spSter aus dem

denteehen rofs.

1?) Taube, got, <lubo, ahd. (hiha. tüba, ti'ii><i. w.hH. lül»; uji'l. ili'fii. ags. <hif'c, düfa,

as. rt'ii/a, tii'tva, dnbha, engl, dove, ist nach Weigami und Leser duukleu Ursprungs. Nach

anderen bedeutet es ko viel als Taucher, weil man «ich auf das ags. Verbum dufim,

tauchen, berufen i;inl -.wS ilst? Inf. coJumha, T;inl<r, mul trii'-ili. KÖ).'iuf?of, >:oXu)jpic, Taucher,

ein WasserTogel, KoXupßdv, tauchen, hinweisen kann. U ahrscheiniicher aber ist das Wort

keltisdiain UxspmigB. Im Bietonisdien ist AAd die Haustaube, pl. INesea tedet

seine Erklärung im kvmr. rlüf, cr'fitend oder «icli vorwärts- hf*wcwtid, pl. fhififrld. flie

Gleitenden, dem breton. dutx'rd ent52>recheud. Mit diesem kjiurischeu Ausdruck werden

V9gel suwsilen bensmil; Wenn dieses BpithdboD fSr jeden Vogel fiberbnupt pufst, so

pafst es natilrlicli rnioVi s|ir-7.i. ll für die Taube. Breton, duh' wäre also die leicht und

sauft dahin gleitende oder sich bewegende. Es entspricht also sowohl Form als Begriff.

3) Zaun, adh. «iki*, ss. und age. ndd. Mn, BÜifriedigung, eingefriedigter Wohnort,

tiltii. f'Ui, eingezäunter Platz mit piinin ITan-^.- 'Inriii. piifrl. ffirii, ehemals dasselbe be-

deutend,, später jede Anzahl Uäu«er, umschlossen von Hecken oder Mauern mit einem

Marktplats, aber ohne BisdiofMits, also eine Stadt, ronsnf^eise .die Hauptstadt, oder

irgend eine andere volkreiche StiJt. Pi-- EuL^and London. Nach Weigaud ist daa Wort

Zauo dunkler Wurzel. Es ist aber das aliir. und gülisclie diln, ein befestigte* Uaus, oder

ein befestigter Hügel, eine Burg. Festung, Stadt, castnm, arx nach den Glossen, weldiea

in der Form duHuni in altgallischen Städteuamen so häufig vorkommt, z. B. Lvpodmmm
oder iMbduuum (Lupfen in HhüticnV Cmnhodumm (in England nnd in HhUiien), At^uikh

dtatum (jetxt Autun), TAußumim (Lyon), Lwjdtmim Btdaeonm (Leyden), Moriämmi in

Britannien (Mfrdm im Mabinog., jet/t Caermarthen), I^otiodunum , d. i. Neustadt (jetzt

Nevers an der Loire); jedoch gicbt es bei CSsar vier Btädte dieses Namens (Zeufs <>ä).

Auch in Spauien gab es 8tidte in dtinw»: Cfdadttnnm , Arioldunum, Silrndmmn (Humb.

Unters. 8. 97), was nicht zu Terwnndem ist, da es dort Kelten und Keltiberer gab, ebenso

wenig als wenn dort von dcnuain, i\. i. Xachbaren, die Hede ist, ohne dafs e.t Germanen

oder Deutsche sind, sondern Kelten oder Iberer. Im Kjmrischeu wurde ti zu », daher din
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statt dm, casUUnm, ojipiditm, mit der Ableitung dhias, oppüliim (Zeufs 118). Dkueä diu

teekt auch in der Hauptstadt Englands, in Lnaliniim. Die üfilbe Im ist dai kymnaelM
lUjnn, .S<H?, Toicl», Sumpf, broton. Imn, also > in htfi sti^rttr Iltigol an den Bilmpfen der

Theui««. Diesem eut&pricbt auch die Lokalitnt-, die iNameu Tower Hill, C>mthiU, Lmlyute

aal Maufidä», Moorkme, Maorgak Sänut bew«igeD beides. Das keltiadie <biii ging

ins Augelsäclisiäcbe m'dit Mofs als tiin nach d^m Oesetz der Lautverschiebung über, son-

dern blieb aach uuvfrändert dim niit der Bedeutung UCtgel, baudhagel, ahd. dün, dmie,

Klippe, ywffMtgb, däni, Saiidhfigel, ndl. iuin, oAä. diSMCw» pL Dann« «i^. thmi, ein

Ilüjfijl, f*aiii:1hüiTf! , davon da» engl. <!'nni., und Priiji,, fnfstnnr!.-!] ans ngs, öf-Ju\ii;

herab von dem Hügel. Dieser Träp. doun sieht man auf den ersten Blick nicht au,

dafg tie keltiacben UrBprongt iai

41 Ti'uer, ahd. ihir!. iliuri, as. diuri, ags. driW, iiul. I'ir. Nach Weigand i-f trii.>r

duuiler Wurzel, nach Skeat ist die Wunel vom *tag,\.dcar unbekannt, uacb£.MttUer, dem Ver-

fiaMr de* besten etymolc^iBehen engUschm WSrtKrbncbB, iet der Umprang von dear nnUar.

Im Irisch-Griliscbcu entspricht dem Laviti' r,ach daor, gefangen, verurteilt, zum >l<laven

gemacht, tief verwickelt, kostbar, hoch im Preis, teuer. Im Altdeatacheti hatte teuer noch

die Bedeainng mangelnd, fehlend, schwer oder gar nickt stt haben, gleichsam gefesselt,

z. B. sprichwörtlich: guter Hat ist teuer. Dieses keltische daor, welches in sehr vielen

Ableitungen vorhimdeu ist, iai im Keltischen »elbst aafldsbwr. £s ist entstanden ans der

negativen Partikel «7« (die dep hfc «f, dem dentsehn voi englisdien m und dem griech.

büc «ntspricbt), und d. iu irijieh'pQischen saor, frei, unbeschränkt, wohlfeil, als vu befreien,

wohlfeiler macheo. Au« diesem urspranglichen dt'fsaor wurde durch Synkope des o und s

rfoor, ein merkwürdiger Ursprung des Wortes teuer. Einen eben solchen, gar nicht gleich

in die Augen springenden, und daher auch den Etymologen unklar erscheinenden Ursprung

bat auch das englische Wort dark, dunkel, ags. drürc, vo« dem die Etymologen ebenfalls

behaupten, dafs sein Ursprung dunkel sei, ja dafs es sogar mit diesem dunkel verwandt

»ei, eine allci diii|_'s ziemlich gewagte Annahme. Im Irisch-Gülischen lioifst iki- Wort
donh, ihiiihft, I nd diinli das <i di r T'artikp! do das («egenteil von sorcha, hell, glünzeud;

dieses wiederum besteht aus der Partikel so, welche s. v. a, gr. tu, »kr. m ist, welchem

letatein da« keltiaehe w redit nahe steht, nnd der Sanskritwnnel niftft, nrsprOng), rtUCf

splendere, also gleich so-r'tsid>\ dnbor iri.^ch sona glöcklich und dona uuglücJdich.

5) Taub. Wenn ein Wurt im Deutschen seinem Ursprünge nach nicht klar isij

M haben manche Germanisten, Ton J. Grimm daan verlockt, die Gewohnheit, eine deutsche

Wnrirl in erdichten, rnid <lirs( Ib.- sotjür mit Präsens, Präteritum und ParhVipium 711 vor-

sehen,, was natürlich weder den Ursprung noch die Grundbedeutung klarer macht. Diese

Gewohnheit hat lieh nnn Weigand gnns besonders angeeignet und darin seinen Heister

nodi nliiTtriifr. il. Si» niiiiüit er denn auch zu taub ein voraus/.usi i/( udi-s u'^diMliiv-i Wurzel-

Terbum an, nämlich diiiUtu, ahd. tiopa», mit der Bedeutung die ^>inne verlieren, und ver-

leiht ihm das Präsens ttmba, ahd. tiupu, Ptiter. MiA, tauf, pl. dttfinm, ahd. loup, pl. htpumii,

Partie, dubaius, ahd. tojtan, wodurch «ir udi nichts kldger werden. Das Wort hat aber

mit allen diesen Fiktionen nichts £u thnn. Die Wurzel steckt im Keltischen, und die

Gmndbedeutimg ist schwarx oder dnnkel, ir.-gäl. dubh, kom. dtiii; di», kvmr. du, bret.

mit verlorenem labialen Auslaut des Stammes. Damit verwandt ist d. taab, got. daitbs,

taub, verstockt, altn. f/aw/r, ndl. t^oe/j tanb, abgestampft, gefühllos, erloschen, ursprtkngL.
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ftl»o v«rdonk»U, verfiiwUrt, benebelt, daher d«» ebeufall« T«rwMidte gr. tO^oc, RaocIi,

Nebe), Betiiiibiing. TiKpXöc l)liiul, ilnii1.> : Im D uUchea besteht die Verdunklung in Tcub-

heil| iui <irie«lÜ8cheD entsteht sie durch Uliudheit.

6) Amt. Caee«r und Fetttus enrilhncn ein gslliechee Wort ombaetna mit der

Bedeutung Diemtmann. Miiti i>*t «larfibor »»iiivfrsitandeii, «lafs das ahd, aMfxihi und das

got andbathSf ein in einem DieDstverhältnis Stehender, wovon ahd. amfahti und unser

Amt kommt, uit ambacha idcntiaeh seien; man sah ein, dafs das eine Ton dem andern

herkoniuieii iiiul'!«; nur irrt man aicli darin, dal'H iiiuti glaubt, dal» duH gotisclio amibahts

das kidtiselie audiadua geliefert habe^ wahrend die Sache sich umgekehrt Terhilt. J. Grimm

und »«in ^^ntrener Schfller Weigand saebten daher das got. andbahig ans dentsehen Ele-

menten 7.U erklärfi), oben weil sie die Sache nicbt richiiif auffarKtoii und das keltisebe

AVort nicht erklären kounten. Sie nahmen an, dafs iimi-lxthln die Silbe «»«/, gegen, z. B.

in Antwort, und bnhfs, ein im Got. nicht Torkonimendes , aber aus auderen germanischen

S>liraclien /u ersdiliefsendes hak, Kücken, zur (irundtagc habe, und daf« scyie Bedeutung

ein im fJüi'ken Stt'lu-nder, ein hinter einem Stellender, ein Diener sei. Vir-,- Ktymologie

hat grul'scn Beifall gefunden, ist al>er dennoch nicht richtig. Die Kelteu Haren trtther da

als die Germanen, der imibaeius wird als ein eigentümliLh keltisches Verhältnis IwMiehliet,

das nicht vrin den (ierrimnen und aueli Jiicht von den Lateinern g^'tlor^;i sein kunnte, und

ambadus läfst sich durch im Keltische besi>«r erklären als da» gut. amiOaiitii durch Griuuu.

Zeub vergleicht das kymriache oMoeA Ackeramaan, Werkmaan. Dies ist aber nicht das

wahre ElMiiin. Auiliacfit.< stammt nüuilieh vom iil<k( l*. 'rmhi . um, rtnl keltisch-brefoiii-

scheu a/,( tw, ainlus, emsig, ileirsigi es b«deutet also einen, der um jemand (d. L den Uemij
hüTum emsig bescbSftigt ist, und das ist der Diener oder ambaetu». Bs entspricht so

dem grierh. fiiit^^iiroXoc, Diener und Diem riii, •iiii»r oder eine, welcher tnli'r welche uiu

jemand herum (bescluiftigt) ist, dem also dieselbe Anschauung zu Uruude liegt. Das got.

am^akts ist weiter nichts als eme votkamüTaifie Umdeofaug de« utttAaetM, das die Goten

sich niuiiil.ii'r'>r!it machten, und woli lirs ili- IL^-ii und andere (iermanen von den Kelten

und die erstercu ebenfalls von »olvheu Gcruiauou eutlehuten, die es schon vorher von den

Kelten bekommen hatte». Die den Galliern niber wohnenden dentsdien Stämme haben

e* daher in ihrem umhtht oder amitaht-i viel treuer aufgefal'st als die entfernteren Goten.

>Veigaud dag^en, der das ganze Verhältnis Übel aulgeMst und erwogen bat, dreht die

Sache um, und behauptet, daTs der keltiscb>Iat. omtoc/i» von dem got. mu^tihts und ahd.

amixihf stamme. Von diesem kelt. anihuclus stammt ttbertlies mlat. ambactia, ambajao,

ombagcia, atiAasciatum, ambas^ata^ ambastaUif prov. ambctitgat, ombofmitla, atubomtklor,

ü on^aseiata, ottAaseiadorrf fn. ambassade, Botoehaft, GeaaiidtwiMft, atiitassMieMrj^ Bot'

schafter, Gesandter. Cf. Etymologische Untersuehn^n auf dem Gebiete der romaniachcn

Sprachen S. 16^.

7) Ein merkwtlrdigos Wmt ist das gotisch« aib» , worauf Diea die Etvmologi.-

des nur im Provenzatischen vorkommenden Wortes aift, aip, Eigenschaft, gute oder böse

Gabe grOmlete. Es hat dieses Wort aber einen ganz andenu Ursprung. Die Echtheit

des gotischen Wort«* i.st zwar mfUrt'acli btatritteu, aber dennoch von allen Herati^geberu

bi-i auf den lel/.teii auerkaiiiit worden. Es mufs aber gestrichen werden. Man mufa nur

die Stelle, wu es sich findet, genauer ansehen, um vor. i;- 1
1
'iiliaitlnu k. it il -s tfniiZ'-n

Wortes hinlüuglich Uberzeugt zu sein. Die Btelle ist Mattii. i>, ~<i, umi lautet im
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loth«ri«ebcii Test» «i1m>: Danun wenn da deine Gabe anf dem Altar ephaA, vad wint
nllrln finsredenk, »lafs dein Bruder etwa- «i !. i' dirli Imhi': so lafs allda vor dem Altnr

dtiitic Gabe, uud gehe suvor biu uud vor&ühuc dich mit deinem Bruder, uud algdouu

kemin and opfSere deine Oabe^ PBr diese« dteidttilijfe kon sat eioBiider feinde nad
sitli irif deuaelbeij r;iist;i)i'l l>f'zir»heiule 'dt-iiii' fi'nl»-' ^t•J]|{ im ^'ri.'rlii^clicii Tr\i ilreiiual

gauA immrlich tö buipöv couj im (iotischcu steht aWr uur für die beideu letzten ^alc

daseelbe, nSmlich jfibi fhma, und ffir das erste Mal aonderbarer Weiee daa anerbarte

^Vort aibr mit dem Xeiitiuni /'"iir, und dies soll gültij; sein, obgleich man sicli dieses

UuicuQi danu auf die schwierigste und bedenklicbste Weise zu erklären auchen mofs.

Hier aobeint es aber offenbar, dar« der Abscbreiber de» silbernen Codexes sieb vencbrieben

hat. Sieht man sich die Buchstaben «, und r in der vergleichenden übersieht des

gotiscben Alphabets in der Aasgabe von üabelentz and Lobe an^ so wird man von der

Shnliehlceit nnd ;^')'ringcii Unterscbiedenheit dieser drei Buehstaben llberrascht. Bei a ist

der Strich rechtt-r Hand etwas senkrecht, der bei ij horizontal ist. und das r ist dem a

beinahe gleich, mit dem Unterschied, dafs es noch einen Strich mehr bnb Sq begreift

man, wie ein fast immer mechanischer oder aucb nur fOr den Augenbliclc sentrenter Ab-

achreilwr für _»/ ein o und für « ein »• setzen konnte, und naehdeui er »ich einmal Ter-

lesen und sich dieses barbarische Wort in seinen Kopf hineingebildet hatte, so konnte er

«un nielit tnubin, seinem nicht zu unterdrückenden Sprachgefühl folgend, welches ihm

sagte, dufs Wörter aitf r mit vorhergchemh'tn Konsonanten Neutra siiul, das zu t/iba

pasaende fetn. Iluimi um/.uwandeln. Wenn man also das erste Mal statt aihr flu .'n i.i.fV.

tfiba thfiiiit schreibt, so lüfst sieh die Stelle allen licgelu der Kritik gemiiis aut die

leichteste nnd ungezwungenste Wi-ise heilen, uitd man kann dieses aDstiSfsiga nnd bScbat

verdiielitige aibr, welelics schon vielfac) l-lrl<läru!igsversuche und Koni« kt-inni veranlafst

lut, dreist fahren lassen. Ettmüller, dem J. Grimm beistimmt, mutmaist tibr, Zahn libr,

Ibre £atr; fiba wird von GabelentxpL&we zwar angedeutet, ab«r entschieden znrflckgeirieseD,

und in den allerneuesten Ausgaben von Stumm und Heyn:' srt/t .las nihr fhrhi sein Dasein

fort. Auch L. Diefenbach schüpft keinen Verdacht, «ondern i>chandclt es so, als ob es

eine reate Existenx habe. Man sollte den Abacbreibera von Hss., die oft UnglBabliehea

in Frl)I>Tii 1I1H1 Tniihiirni liisti^n, in diesem \i-f'r.ijTf»r X'prtmiif'n srhf^nkin. An

12 Stellen des L ltilas wird der Begriff 'Gabe, Geschenk' immer durch jfiba gegeben, uur

ebmal Markos 7, 11 steht dal&r maiffmta. Wean das Wort aibr moht gerade an dieser,

sondern an irgend einer andern StrllL' M t i iiizoll \ diläi'.ir, .«o würde ninii i her die nu la

fachen Versuche das Wort zu retten, gut hcifseu küuueuj aber der so günstige bezügliche

Zusammenhang des an nnserer Stelle dreimal binter einander «iederbolten BegrilFs apridit

so sehr fi5r unsere Ansieht, dafs man nur die \V'ahl hat, entweder das erste Mal giba

thcina za bessern, oder Schlimmeres zu thun, nämlich das zweite und dritte Mal auch

aibr thein zu setzen. Weil diese nnsere Stelle jedesmal dasselbe Wort verlangt, so hat

es daher der griechische und deutsche Text auch, und sicherlich haben es alle möglichen

BibeUbersetiuugeu der Welt in gleiciftr Weis^ uud Uliilas selbst würde zu tadeln sein,

man er ein anderes Wort gesetzt bitte.

Sechst ein (itostock) macht den Vortragenden darauf aufmerksam, dafs er die

von ibm Termifst«- umftuglicbere Heranziehung des Keltischen zur ErltlSrung deutscher

Wdrter in dem Etymologiscben WiVrterbacbe von Klage finden kSnne.

VwhMiilMW* d*r ST. IMIeliQtMwwwl»»!- - U
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PeleN (ttcitmerits) bemerkt, unehHcrMBd « die fotiaeb« Ko^jeUwr» daf«

TTppstr&inH Lesungen aijsolut 7in'er!Hs>ii(T SMpn. Er habe füe silhernc TTandschrift an

einer Röhe \oa ätelieu selbst Terglichen und, was die Seitenzahl anlangt, gefunden, d«is

di* UppstrihaadiB Saitaunniiii« 187 «jnsig tmd «Itoin Aiwpnieh «of Riebti^kcife bab«i

Da ilif )iiirlist(^ rhilologpTiTersammlung in Gicfsfii stiittfiinlet. .so wählt die

Sektion zu Vorsitzenden die Herren Professoren Braune und Birch-llirschfeld.

Beckitein (Bmtock) eprielit Imimiif im N»iDen d«r V«rHnBiii«tUit dem Pi8ei-

diam Du^ «ae ftr die unriehtige leitmiK der GeeebÜte.

(SditoTs gegen 10 Dbr.)
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IV. Arfliä»lo<;isch<' Sektion.

Verzeichnis der Mitglieder.

Belger (Berlin), Beloch (Rom). BoHe (Berliu), von Brunn fMünchen), Crusius

(Leipzig), Conze (Berlin), Dannehl (riaügcrhausen), von Duhn (Heidelberg), Flaach
(Erlangen), Gaedechens (Jena), Gerlach (Dessau), Gurlitt (Graz), Iffland (Stettin),

Julius (München), Eindscher (Zerbst), Klein (Eberswalde), Koblmann flCiuden:,

Krflger (Dessau), Krumbacher (München), Labarre (Potsdam), Lange (Jeuaj, ilut-

thiessen (Husum), Menge (Eisenach), MflUer (Flensburg), Oehmichcn (München),

Plathner (Bcnibuiir\ Prilthi<^r (Wittstock), Schaper (Berlin), Schimberg (Ratibor),

Schlie (Schwtiüi), Jicimiidt iHalberstadt), Schräder (Halle), Schubert (Dresden),

Scbubring (Lübeck), Schults (Hirscliberg), Stier (Zerbst), Thrimer (Leipzig), von
Urlichs (Wilrzburg), Walter (Steitia), Weniger (Weiiiur)| Wisaowa (Bteekn]^ Wuth
(Spandau). (42.)

Erste (konstituierende) Sitzung

am 1. Oktober 1884.

Naeh dem Schlüsse der enten allgeuieinen Sitsong loiuHtxiieirte sieli die Sektion

Ui dem Konzertsaale des Herzogl. Hoftheaters.

Ilafrat Prof. Dr. Gaedechens (Jena), welcher auf Wunsch dea Präsidiums die

Erleiligung der vorbereitenden Oeachifte fOr die Sektion flbemommen hatte, eröffnet die

Sitnuig mit folgenden Worten:

'Von dem verehrlichen Präsidium mit der Besorgung der vorbereitenden Gef-cliäftc

für die archäologische Sektion betraut, habe ich dadurch die angenehme Berecbhgiiiig

gewonnen, Sie freundlichst willkommen zu heifsen.

Meine Ilt'iTiju ! Als die Kuii<le zu uun '/fh-iu'ie, dafs diese anmutifre P{adt der

37. Versammlung di-uticher Piiiloiogen und bcljulmamicr Gastfreundschat t geboteu, erwackte

gewifs in jedem von uns nglaich die Brümcnuig an die anziehende Gestalt des FUrsten

Ijpopnld Frif'diiLli Franz von Dessau (1740— 1«17> tind ati (Jie innige Frcundsdiart,

welche ihn mit dem grofsen Winckelmann verband. Von dem Entstehen und Fortgang

dien» SeelenlnnideB hat Jnaii ein adiQnea BDd eatwofftn. IKe Wadunfbig der Hianptallga

deaaelben in Hirem GedUcHtnis dflrftc nh vrfSrdiger Eingang zu unseren ArbcKen f]i<»neu.

In den letzten Tagen des Jahres 17(35 war der 25jährige Fürst zu Rom in Winckel-

manna Behanauog getreten mit des Worten: *lek bin ana Deeaan und habe Ihrea Bei-

standi.- iinfi].'.' Acht Monate lang hat der grofse Arcliäolo^' diesen Beistand p;o]cistet

und viele Tage von früh bis apitt mit seinem Gaste die Uuineu und Museen der ewigen
14»
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Stadt durchwandert und ne d«ui «ifH|tt lioreh<>nd«ii SchflUr »riautert. Diese« »M« Zn-

satum9nl<>beii tlu^ dem Kilrsteu zwei köstlii lu' IViiclit«': fitw ^illg^•hond»» KeiiutiiU <h s

kla»!jischeii Altertums und der RBÜken Kuuat und nviatta Lehrers enthuaiastiacbe Freuud-

Bchaft; derscllje nennt ihn 'den PhSnix der Prin»:#-n', *da» Master der Prinxen ond lfen»che&';

er riSbint von ihm: 'er reise nach Art der alten Weispji. Dem ürnisttn Maler, welcher

nach Koni koninio, könne derselbe ein Beispiel sein, jeden Augenblick ZU nützen. Er aei

iu die geringsten mytliologischen Kleinigkeiten hineinge<(angen und habe sich bis zam

Brhabenen der Kunst erhoben.'

ücr junf.''* r ii>'. v. rgalt Liebe mit Liebe und weiht-- m 'ielehrttin in vertrauten

Gesprüchuu in uiie tiie Fliine ein, die er iu »einem Herzen ini'^ und erwog, unil «leren

AuaflUmmg einat seines Landes GIflck und Wohlatand sichern sollte.

Auf einer im -Taliir' 1770 initernommenen /wi-itin IT'' mrifuln t Tninnte der Fßrst

«ich einen Wunsch erfüllen, den er bisher in Hinblick aut die durch den Krieg arg zer-

rflttaten FiDamsen aeinea Hansea und seine« Landes anrBekgedribgi hatte: die Erwerbnng

antiker MisrTnnnvpr';)- Sip snllten als schönster Schmuck dienen ftlr sein ."^-litols /.ti

WDrlitz, welches er knrz vorher durch Erdiuauusdorf hatt« erbauen lasieu; 'er trat", sagt

Rod«, *nit allan Künsten in Bund, diesen sumpfigen, nnnnsebnlicheD Ort, welcber bis

dabin nur ein dii>!tcii > .T.ii_ri]M lilof- lialtr, /.n •In-m Aiifcntlialt unizuscli.ilTi'i; .
i! r über

Oeutschlaud hinaus mit Bewunderung genannt wiuile.' liier trat auch Goethe, der im

Oefolg» Ton Karl Anfpist hftnfig »r Jagd nadi WSrlitz kam, dem Herrschier von Ankalt

näbrr iinl 1 l^amih ;

'< r ist eine der BchSnsten Seelen, die ich kenne, so rein und lauter.

Miui wird besser bei ibui/

Die in Born fflr WSrItfai erworbenen Antiken waren eine Hanptsehenawflrdigkeit

dieses Lust.sehlos.ses, doch blieben sie lange Zeit /ieiulich unbekannt, bis durch die Er-

schhetouug bequemerer Verkehrsmittel und die verdienstlichen PublUrationen toq Gerlach

und Hosaens die allgemeinere Anfmerkaamkeit auf sie gelenkt wnrde. Wir selbst rüsten

nna freudig /u ihrer eingehenden Hetracbtang.

Der Fttrst mutste bei ihrer Erwerbung der ratenden Stimme seines Freundet

Winekelmann entbehren. Derselbe hatte in Rom sehnsQchtig des Heimgezogenen, den er

gerne in d:w Vut^>rland begleitet hittc^ gedacht, uui\ mter <len Gründen, die ihn zu seiner

letzten terhängiiisvollen Heise bewogen, war auch der dringende Wunsch, 'diesen gött-

lichen Mann wiederiuiwhen'. Idit Verlangen sah Friedrich Franz seiner Ankunft ent-

gegen; als aber statt des Erhofften die Nachricht von dessen jSbem Tode ihn erreiehte,

brach er in die kla^'^ndet! Worte aus: 'Ich habe einen einzigen Freund vn* i n', l ud

dieae Freundschaft hat er ihm bewahrt bis in den Tod; noch iu den letzten Jahren seines

langen, segensreichen Lebens liefe «r sieb «na des Tonuigegangeneu Fnundes Wecken vor-

lesen und cr^ithlte geri^ von ihm.

Dafi Andenken hm diesen edlen Färbten ynid uns in diesen Tagen begleiten, wenn
wir seine ßesidenz durchwandeln oder aetn« SchSpfnng in W5i1itz bawundsm.'

Nachdem hierauf zum Vorsitzenden Hofnit Prof. Dr. Gaedechcns (.fena^ und

zum Schriflftthrer Dr. Tbraemer (I^ipzig) erwählt sind, wird auf die Tagesordnung der

nScluten Sitxnng gesetzt: 1) ein Vortrag dea Prof. rou Brunn (Mtinchen) 'Ober eiiie

Marmurgruppe in Wörlitz'; 2) Mitteilungen des Gjmnasialdirektora Dr. Mflller (Flensburg)

über eine Fröbuer»clie Abhandlung.
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Zweite Sitzung

um Uktober 18H+. Tnoryriis S'/s Uhr.

Der Vorsitzende berichtet, daD? üol'rut Dr. vuu Urlichü (WttncbnrgJ eiiic Anzahl

Exemplue seiner Schriften: *Griecliüche Statuen im reirablikanuchen Born' und *Dms

hölzerne Pfenl', si ^sic ili r Alilutndlnng von Antrii; Wi 'irr: 'L. lii ri und Worl^•• ilrs Bild-

hauen Dill ßiemenNchneider' zur Verteihuig unter die Mitglieder gütigst ihm übergeben

habe. Sodann folgt 1) der Vortrag de« Prof. von Brnan (Ufinchen)

*ab«i dne Hamorgrnppe in waritb*.')

Prof. TOB Brann (USnelieD): Die Bmbflmfang der PhiloIogeuverMmmlani^ null

Dessau inu^te in dem Vortragende« die F'rinnerung im die Antiken seim v Hi iiunNorteH

Wörlits wachrufeu, unter denen ihm schon »eit Jahren eine klein« Marmorgruppe im

Bibliothekidmnier dea henofcUehen SeUoases eine eijjenartige Stellung einzanelinien schien.

DicsiH>'' i-t iiii li* LTini/ iiiilii'iii litnt geblieben: eine kli'in.> I'hotogra|ihic wurde von Leopold

Gerlach publiziert: L'hoix d'autiques couverT^s au chütcuu et au Pantheon de Woerlitz,

Zerbflt 1862, pL 5; nnd eine knize wisaenwbaftliche Bespreehnng, bei weleher der Vor-

tragende nicht ganz iiiilicteili(/t iv;!!-. fii;<let !iieh in der J^chrift von Dr. W. Hosaeu!«: Die

Wörlitxer Antiken, Dessau 1873, i;. 20—23. Doch verdient sie wohl in Verbindung mit

nengvwonnraen wiasensehaftliehen Thataaehen eine grSfaere Beachtung in weiteren Kreisen,

als ihr bis jetzt zu tril ^'rvvorden ist; und die Vereini$;ung archüoIogiKlier Fachgi.'nosaen

bot daher einen paesendeu AnlaT«, sie einer ementen Prüfiaiig zu mitt^rweifen. Zu diesem

Zweeke hatte 8. H. der Herzog hnIdreielMl gealalt«!^ da& tti« (<iui>i>t- selbst voaWSrlitE

nach Dessau gebracht und in dem >Sit7AingsSBal der BielüiologiBchfln Sektion al^emeiner

Betrachtung xugünglich gemacht wurde.

Über Gröfse und Herkunft des Werkos bemerkt Hnjiiius; 'Höhe der miinnlicheu

Fi^ur *i,47, Ili liL' der danebenstehenden weiblichen Fijrur 0,30. Die Länge des ganaen

Werkes in seinem jetzigen Zustande 0,41. — Früher im Besitz des Prinzen Johann (ieorg

(Harn Jürgen) von .\nhaU-Dessau, Bruders des Herzogs Leopohl Friedrich Frauz uud von

jenem niaprOnglich im < i'L>r>.:ni]ii l' i Di ssai: au lur stellt. Durch testamentarische Ver-

fUgong des "Prinzen 1811 in H'-sitz ili s Herzogs Franz.*

Die (!ni|ipe in ihrem reslaurii rUi» Zustande besteht aus der aufrechtstchcudea

Ge!<tHU eincH unbirtigen jungen Manne/«, der die auf der Schulter aufliegende LSwenhaut

nm ^]^n linken .\rm geschlungen hat und in der Linken die auf den A«t finet neben ihm

stehenden Uaumatammes aulgestfltat« Keule gefafät hält. Dou Blick nach der andern

Seite gewendet hat «r mit der abwllrta geriehteten Bechten an der Haadmunel den Itidten

T'^ntr-rarm einer Frau umfafst, flt»> nur mit dem Mantel hnüi iirkliidnt, mit dem linken

Knie deu Boden berührt und verzweifluogsvoU zu ihm aufblickt. .\uf der entgegeu-

gesetxten Seite, d. h. %m Linken de» Jlliiglings, ersebeinen wie Ton hinten herrorsehreitend

/^Vfi Friiin'ii;_'<>stalteii. (]ii> i'iii<\ li:ilM.('l>liM'li't nml j-irrcjulürlier, mehr freundlich oth'r Viittrnd

ihm zugewandt, die ainl'-ri' IkiDi lr!nt>-r ihr, im Ufi^ritlr «ich Tingstlich zu cntU'rni'ii.

I i Die in lo«er Form vorgetragenen llpmerkungen sind hier nicht wSrtlicli, »oadein nach ihrem

Inhalt aus dorn gitigsl «nfsiaadtan Vsauiikripi d« TeriiMMrs ven dam VomitMuditii dsr Soktioa

atitgeteüt
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Lflid«r ist die Gruppe in sehr wicbtigen TeOen atarlc miiauriert, uod die emente Be-

trachtung diente nur zur I?e>tiUii,'uiig di'!!--!.'!! , was ilarüKer bereit« bei Hoshub bemerkt ist:

'Von der männlichen Figur scheiucu nur der redite FuTs und die Zehen des linken alt;

Eeole MD, «It nber nm SUnun (auf dem rie nüit) der Annte; der Stamm eelliet nebtt

«iner Klaue und dem Schwänze unten alt, oben neu; von der knieenden weiblichen Figur

Dar der an der ü^linthe haftende Teil« etwa einen Finger breite nnd der vordere Teil. des

rechten Fofte« alt; von den beiden aiideni weihluslwin Figuren ^opf und rechter Ära der

vorderen, Vorderarm nebst Gewandnpfid dn hillteni Mtl.' — Trutz dieses Zustandes nimmt

das kleine Wtfrk schon als <i nippe, welche vier Figuren auf einheitlicher Baiia TOtteinigt,

unter den uns aus dem Altertum erhaltenen Skulpturen eine ganz ungewohntid« Stellung

ein, indem sie nur durch die Kolussalgnqipe dei fametiischen Stiere» in der ZaU der

Figuren Qbertroffen wird; und wir fragen daher, ob ihr auch nach andern Seiten ein

wenigstens einigeriuafNen cntiiiirecheiider ••igontUmlicher Wert suzuerkciuien sei.

Prüfen wir /.jniichst den Gegenstund der Darstellung! Die frflhere Deutung aof

Theseus. 'lern iinch Erlegung des Minotauro« die athenische Jugend wegen ilirer Ern Umig

ihre Dankbarkeit bezeigt, bedarf keiner langen Widerlegung. Das bekannte Lerkulaiieiisische

Oemllde iHelbig, Wandgem. Campaniens Nr. 1214; Milliu, gall. m;th. 128, 491), das man
früher 7111- Unterstüb.ung herbeigeyn^'en lufti', liefert gerade <le!i (leurenbcweig: denn wir

finden in demselben, was zur Charakterisierung des Gegenstandes notwendig ist, den

getSteten ÜBnotauroa nnd auTaer den athemachen MBddien aneh Knaben. Weit cngar iafc

dit* Vcnrandtsi^aft, welch«- die w5rlit-/er Urujtpe mit eiTf in schon bei Hosaeus citierten

pompeianisclien Gemälde verknüpft: lielbig JS'r. 1142; Muiervini, il mito di Ercole e di

lole (Mem. dell' Ace. ereolan. V, p. 176); Aich. Znt 1844, T. 17. Hier haben wir die

Hifhend oder bestilr/t auf das oine Kmr- nieflerjif'^mikf're weihlirlir Of^sfalt, die von einer

müuulicheu Gestalt ertaf^t wird, dazu zwei andere weibliche Wesen, von denen daa eine

dem angegriffenen, das andere dem angreifenden Teile glinatiger gestimmt sehdnt. Die
Ki5iii()i>^iiti<iii ist leli. iifliijrer unil iiiali riseluT jiTuiiiiicrt: aber die Verteilung der Hollen ist

die gleiche. Die Uauptligur ist deutlich als Herakles chanUtterisiert, und auf diesen

dentet aneh der Rest der tiQwcnbant in der Uarmorgmppe. Die Imieende «eibb'ehe G«-

stalt ist rcils Hir lole, teils für .\uge gehalten worden. Doch hat sich die erstere Deutung

nicht Uberzeugend b«?grüudeu lassen. Einfiuiher ist die zweite, dafs Auge, dit- Priest«rin

der Athene in Tegea, und zwar in dem Bilde etwa beim Waschen einet heiligen Ge-

wandes, von Herakles ''i''jerruscht wird, mit dem sie den Telephos erzeugt. Wenn sich

für die beiden ^iebt^ufigureu auch beute noch keine bestimmte Beneiniuug vorschlagen

Kbt, 80 kann 'dies doch der Hauptsache keinen Eintrag tlmn. Dagegen mufirta dia

Ziehung der Marmorgni}>pe auf die gleicbe Seene schon längst als durchaus wahiaoheinliGh

gelten. Doch blieb bisher ein nicht leicfatwi^endes Bedenken Qbrig, nämlich was wohl

dcD Ktlnsfler vennlaftt haben k^me, gwade diesen Gegenstand in einer (tir die statuarische

Kunst so seltenen Auffassung, in einer (iruppe von vier Figuren zur Darstellung zu

wählen. Dieses Bedenken hat in den letzten .Jahren seine Erledigung gefunden durch die

pergamenisehen Entdw kungeii. In den Grftndungssagen von Pergamos spielen die Erzählungen

von 'I elephos und seiner Mutter .\uge eine hervorrunen le Rolle; und der kleinere Fries

der grofseii Ära läfst trotz seiner argen Verstümmelung noch deu'Ii li -tkeiinen, dafs den

Hauptinhalt seiner Darätclluugcii eben diese •Stauimsagen bildeten. Es kann aiso nicht
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befremdra, wenn nir Zni der Blflte dm iiei^amonuelien KSn^^an «md Im einer ganz

aufsergewöhnlichen Massenhaftigkeit künstlerischer Produktion einem Kflnetler die Auf-

gabe zufiel, den An^gangapunkt aller dieser Sagen, die Begegnung des Herakles nnd der

Änga, aveb fliniBal in stataarisdwr Aufhirang ni behandeln.

Dadureb aber dilngt sich die Frage auf, wie »icli der kleine erhaltene Marmor

an einem hiernach Torauaziuetaenden, der Verherrlichung des pergamenischen Künigtoms

gewidmeten gr&lseren Originalwerke Tcrhalten mi^c. Unter diesem Gesichtspunkt« durfte

die wohlerhaltene Biais de« Marmors nicht unberacksiohtigt bleiben; und es zeigte sich,

dafs anter den verschiedenen Formen statuarischer Ba-sen, welche Dfitschke in der Arch.

Zeitg. 1876, T. 2 zusammengestellt hat, sich keine in ihrer I'rofilierung der der wSrlitser

Gruppe verwandter erweist, als die de« bifkunnt' ii Schleifers in Floren« (Nr. XV'), welcher

wiedenim in seitHTu Ivihü^tterisi-Iu'n Charakter keinem antiken W^rlci' luilur k\M, alt

dcu üttalischeu Gallier- und Barbarenstatuen. Sodann lenkte aich die Äulmerksaiukeit

auf die Qualität des Marmors. Ohne s|K>ziolle Sachkenntnis glaubte doch der Vortragende

behaupten zu ilürfi-n, Jafs der Marmor nicht carrarisch, auch nii bt iittiücb odpr pinnsch

sei, dafs er vielmehr, äufserüch betrachtet, aich der noch immer nicht genau untersuchten

Qaatittt dw pefgunadadwi BsrbarauUliMNi dorehaw Tsnrandt adg«. Nbcik afai «ndairtr

Umstand wurde als bestnfitfpnd bfrvorgphobpn: dir Rphandlung d^r Oberfläche des Marmors

aeigt eine gewiase Glättung, durch weiche wir ebenfalls an die genannten Werke erinnert

werden. IM« kflnsUeriiche AmflÜinnig kann imlich an sieb nidit als ein» toixliglidi«

bezeicliTiel werJt'ii. Dotb i-tifbrlirl namentlich in einigen wnlilt rlialtenen Ge'miiHljiartieen

nicht eines bestimmten Charakters, der sie von römischer Kopistenarbeit wesentlich uuter-

sckeidel, und es reebt wobl als solKas^ ersebeinen VSÜk, bier etwa die Hand eines nnter-

geordiieton Ktlnstlers attali.s<lnT Zeit »u erkennen, der dus frr"ir>cn' Ori^'inalwc'rk i'incs

bedeutenderen Meisters in einen kleinem MaCsstab übertrug. Auch dafür liefern die

kWoarai atlalischan Gruppen in ibrem yerhiltnis an Weilcen wie der steiliende Fsefatvr

eine passende Vergleichung.

Da der Vortragende den Marmor seit mehreren Jahren nicht vor Augen gehabt

batte, so konnte er (Ks Istaten Beobaebtm^so erst m der Sitaung selbst anstellen, nnd

lud daher zum Schlüsse die Versammlung ein, dieselben mit möglichster Sorgfalt zu

prüfen und, wo es n5t^ sein sollte, au erginien und au berichUgen, indem «s lieb

empfehle, etat naeb grOndficber Festatellnng allar IfatüeMkiiatt Momente mit der Den-

tni^ nnd künstlerischen Wttrd^nng des Werkes sicfa eingehender zu beschäftigen.

Die Mitglieder scharen sich hierauf zu genauerer Untersuchung und lebhafter

Besprechimg um das Denkmal. Demnächst dankt der Vorsitzende dem Redner im Namen
der Versammlang.

8) Beferat des Gymnasialdirektors Dr. Müller (I-lensburg) Aber

'FrShnera Abhandlnng: Le compnt digital'.')

Derselbe teUt mit, ihm sei auf der Reise nach Dessau durch die Gate des Herrn

GdL]t^'BatDr;T«ikLents«h (G&ttingen)eüskUbe Sahrift TonFMbkSi^ *Le4»mpat digital

Eztiait d» rAiuinawa de 1» Boei<t< de Namisauitiqnsi' 1884; Maeon 1884 — angegaogeii,

1) Da« Nacbfolgende nach dem eingeachkkten Uoiwskript dm B«dnen.
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auf wslciie er die geehrte Versammltuif um so veniger etiftnertmu va inaclieB imter'

lasNen wölle, als dieselbe i-iu' >i ci t v..ll. i, H. i;r;i^ zur ErklTii ',111:; il-r uii(ik>-ii Tt-s-.. ri'ii

liefere. Es existiere B&iuiivh eine Üru|i|jc dieser Auticaglieu, welche auf dem Avers

eine Hsod mii yenchiedener Stellung der Finger, auf dem Bever« ein rSmiseliea Zabl-

zeicluMi zeige. \\'ie»cler in seiner Ai>handliin)r 'De tcMsoris elturnei.s üs.seis(|ue theatraliblU

quae feruulur II', U<>itingeu 19G(} iin«i lieduer selbst in seinem Jahresbericht PhiloL XXXV,
p.3S0f. hätten sieh vergebens bemOht, aus dm belcanntcn symbolisehen Beziehungen der

Hand eine annehmbare Erklärung zu linden, welche jA/i von Fn'ihner gegeben »ei.

Dieser Gelehrte weise ans der iSchhft des .Nikolaos tou Smjma ^lö. Jahrb.), '^K^pacic

notationis per gestuu dtgitonim, ed. Morellns Paris 1614 und der Abhandlung des Beda,

De lot)«ela per ge.stulu digitonini, ed. Migne I, (Wö nuch, dafs • - liier um Darstellung

der Zahleil durch FiugerstvllDUg handle; diese Deutung unterlieg« keinem Zweifel, da

auf 12 der Abhandlung >u Abbildung beigegcbraen Tesseren mit einer der NachlBaaigheit

des \ erfertigers /u/usehrelbeadeu Au.'iJialiiiii' die Fingerstelluug ^owohl den von den ge-

niinnten Autoren gegelienen Hegeln, als auch den auf dem liever« betiudlichen Zahl-

zeichen tiutspreehe. Mau habe in dieser lie/.iehuiijr zuuüchst zu beachten, dafs die linlce

Hand die Zahlen von 1 — ITi, dii- rerlite die \ >r: 1<xhj au uufwilrtii darstelle, dafs nur die

eingebogenen, nicht aber die aufrecht stehenden Finger gezählt würden und dafs eine

Uüit|ieUe Art der Biegung der Finger unterschieden werde, die cucToXii, bei wekhcr die

Fmgerglieder eine dem griei'lii.n'lien n almliehe Figur bildeten, und die kXIcic, bei welcher

die eingebogenen Fing'T die innere Handlläcln^ berdhrten.

Was sudann das Eiiizelue uubetrefie, so geltuige bei der Darsteiluug der Zahleu

Tön I bis VI die cuctoX^, M den %ibleu tob VII bis IX die aXkic nir Anwendaag, tmd
/war in der Art, dafs für diu Ziihl T der kleine Fingi-r, für II der kleine und vierlC^ fKr

Jll der kleine, vieite und Mittelliuger, für 1\ der vierte und Mitteitiuger, lür V nur der

Mittelfinger, f&r VI nur der vierte Finger eingesogen werde; f&r VII werde der kleine,

für VlIT ']'{ kl, lue luiil , , i1c iiinl r"r IX 1!, 1 kli inr, vierte und Mitlellinger mittelst der

kAicic ciugcbogen. Dieselben Figuren, vou der rechten liaud dargestellt, bedeuteten 1000

bis 9000. Um X daizustellen, werde an der Knken Hand der ZeigeAager anf den Daumen
gelegt, und bei den f >lL'' ;ii!ru Ziüern bis XV — Te.sseren mit hr.lii ica ZilTern (ieien nicht

gefuudea — bliebeu Daumen und Zeigetinger in der nilinlicheu Stellung, während sich

das Spiel der fibrigen Finger wiederhole. Die xwoif abgebildeten Tesseren reprisentierten

die Zahlen I, II (nveiuuili, IV, V, VIII, IX, Xll {zweimal), XIll, XV; auf der Tessere

mit VI seien irrtümlich sämtliche Finger ausgestreckt; die Zahleu Iii, VII, X, Xi, XIV
fehlten. Anf dem Exemplare mit XV sei nicht nur die Hand, sondern das Brustbild des

Bcchners dargestellt. Warum TcsAeren mit höheren ZitVern nicht gefunden S4<ien, entziehe

sich der Kenntnis; vielleicht liege der Grund in den Kegeln der Spiele, bei welchen diese

Gattung vou Tesseren In Anwendung gekommen zu sein scheine. Schlielslich wurde noch

auf ein von Frlthner auch l'hilol. 8u|t|d. V, p. 7 f. bebandeltes IJütsel des l^ynipliosius

(Nr, 9C) aufmerksam gemacht, welches erst atu» der darge.stellten Tlieorie erklärt werden

k&nne. DaMclbe lautet: 'Nunc mihi iam credas fieri quud posse uegatur: 1 octo teues

manibus, sed me monstmnte magistro | sublatia aeptem reliqni tibi sex remanehnnt.')

Ii Vüi> anclio'iii (^.^-iiiitspiitikt.- iiii» i«t iVur Ira^'lii.ln.' 'ITicorif Vhaudelt voa H. Stoy, Zsr Gs-
scliicble tWü Ui-ibi-uuut4.'rrii:Ltii. UiibilitittiaiMucliritt. JeiM lüld, ä, Ul~44.
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VSm DttlcuMioi) findet meht »tttt Der Yorntmide dankt dmn B«dii«r ün Kksmo,

dm Temmmluug.

3) Vortrag d«« Uofrat Frofess<ir Dr. von Urlichs (WOnborg) Bber:

'Phiiliiis in Rüm''i.

Martial (V, 10) erwähnt «inen Kolofs tou der Hand des Phidias: alia Mmerva,

den Gatnlav bei dem Tempel der Fortims hniaMse die! aaf dem Phlatin sofgeetdlt liatte,

und von dum der colotssus Fatatiuus, mit dum derselbe Dichter (VIII, CO) die durch ihre

tirölae ansgezeithuete Claudia veigleicht, nicht retachieden «ein wird. Eine solche koloa-

sale MineiTBstatiie zeigen nnn sowobl ein HedaiUon de* Kero, wie eine grofse Bronze-

mUiuo d«.s Xerva. Auf beiden sitzt der Kaiser auf hohem Tlirou, dossen Stufen eine

Pexaon hinansteigt, um die Spende in £mp£Mig zu nehmen. Im Hintergrund steht eine

Statae der Idberalitaa, neben ihr ein kolfMulee Bild der Hinerra, in deren Gestalt nnd
Ausstattung aber beide Münzen selir toq ^oandcr abweichen. Der Voitn^ende glaubt

jedoch, dafs weder die ieUtere dieew HfiDcmi, noch die Bemerkungen des Martial auf das

Original des Phidias, welches wohl bei dem Neronischen Brande zugrunde gegangen sein

werde, sondern auf eiue nach demselben mit Berücksichtigung des Zeitgeschmacks er-

richtete Kopie Bezug huliK, welche his in die späiest« Zeit dea r5miseben Beiohe, nach

Procops (b. G. I, 13) Zeugnis, an Ort und Stelle stand.

Eine Diskussion schliefst sich an diesen Vortrag nicht au. Der Vorsitzende spricht

dem Vortragenden den Dank der Vfr.saTiuiilung aus und setzt auf 'Iii' Tagir-nrdnung der

uüuh«ten Sitzung: Vortr^e 1) des Dr. Lange (Jena) Uber 'die profanen Gebäude von

Oljmpja' nad S) d«< Dr. Thraemer (Leipzig) über *den Tempel der AtlieiM Pcdiae xa

Pergamos'.

(ä<;hlu& gegen 10 Uhr.)

Dritte Sitzung

am 3. Oktolier. moryrinis s'_j Uhr.

Kach einigen geschäftlichen Mitteilungen dea Voraitaendeu folgt der Vortrag des

Dr. Lange (Jenn) Aber:

Die probra <MUI«4e tm Olynpia.

Lange (Jena): *tf«nB Bemn! Wer von Ihnen neneidingB in die Lage gekommen
ist, siili mit P.iuaaniLis' !'fni''g('Sc Olympia /ii br'sclriifii^f'ii, winl es sehr schmerzlich

empfunden haben, dafs wir eigentlich seit zwei Jahren zwei verschiedene Topographieen

Ton Oljmpia befliteen, diejenige der ofBnellen Anagrabungsberidiie nnd diejoiige der

Hcrri'H G. Ilirschfolt! liiJ A. Rötticlior. Zwar lianJ-'U sicli Jalifi sclieinliar nur um ein

Gebäude, nämlich das von Pausanias au mehreren Stelleu erwähnte Leonidaion, welches

die Attigmbun^beridite mit der Halle in der Südoeteeke der Altit, die beiden genannten

1} Dieser Vortrag ist inzwischen nicht wttBeatiicii wräDUert in de» Bednen: 'Beitrikgen zur

Kunitgeacbichta' (|<elpaiff IM». 8. M—M.) ab|adrackt and Mer anf Wooeeh deeMlbeR mar amill^lieh

mitgeteilt
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FcHrMh«r clagegen mit den grohen sog. SadvaatbMi idcBtifixicrea. Ab«r Ste'wuseo ja,

das Leonidaion ist recht eigentlich ein Angelpunkt der ganzen olympischen Topographie,

in gleicher Weis« wichtig für die Bennmimg der Thore in der AiiiBmmuer wie fOr

dl« Rtclthmg der Bontlgänge der Panrania« im Tnneiii derselben', lodab umii seine dei-

nitive Fixierung wohl gegenwärtig als ilic wu htn^-io und dringendHte Aufgabe der gKUMO
Olympiaforeehung bezeichnen kann. Indem ich mich nun ebenfalls fttr die Ideutitizieraiig

de« 8fldwe«tbans mit dem 1.>eonidaion orklSre, hoffe ich zugleich, dies« Anncht durch eine

Reihe neuer Beobachtungen derart l)egrflnden za können, dafa die I^denken gegen die-

elbe, die bisher allerdings noch möglich wwwBf nicht mehr gerechtfertigt erscheinen ').

Von den profanen Gebäuden Olympias nnd, wie Sie wissen, mit Sicherheit an

fixier. 'ü; Mus St;i<]ion und der Hippodrom im Osten aulserhalb der Altia, die Echohalle, welche

die Begrenzung de« beili^^in Bt>zirk« an fiii Ki r si llx n ?i it(> bildet, das Prytaneion in st inrr

Kordwestecke und die Talüstra mit ileuj iiür tt-ilweis«.- ausgegrabenen grofsen (>)miiasium

jenaeit der westlichen Umfassungemauer. Ebenfalls fUr sicher halte ich die Vermutnag

von E. Gnrtitis. dnf-i da« Onbäude im Norden der byzantini«)chen Kirche, Mfl.in's spHtf-r

nach Osten vergröfsert wurde, da« Wohnhaus der olympi«ckeu Priesterschaft, der

Thaakolai, Xanteia, fipondt^oroi und aller jener Dnterbeamten gewesen asi, die vns teils

ans PannaftftR, tp;!'; ans den aufgefundenen Pricfjtcrüfstfn holtannt sind.

Weniger Oberxeugend ist dagegen der Vorschlag, deu von Pausanias gebrauchten

Namen Tbeekoleon, der eigentlieh nur das Wohnbans der Theekoloi bedentet, im
engeren Sinnr auf die dreischiffige Halle unter der byzantiuischi'-n Kiri!ii' /n beziehen.

Es ist ja richtig, dafi« man fUr da» reichgegliederte PriesterküUegium von Olympia auch

einen infaeien Mittelptinkt, «ioe Versanmlangahalle vommsetaen mufb, in der aie ihr«

Bi Tut iii'^'i ii sowohl wie ihre täglichen Mahlzeiten abhielten. Aber diesem Zwecke diente

nachweislich das Prjrtaueion, von dem uns Pausanias an swei Stellen ausdrQckUch

aagt, dab dort die Priester ihre Hymnen abgesmigen nnd ihre flbrigen Arat^escfaSfle

A'crrichtet hätten. In ihm ln'x jn auch der grofse Speisesaal, das ^CTiaTÖpiov tü/v 'HXti .jv,

in welchem die Olympioniken (und Festgeaandteu V) nach Analogie der Prjrtaneia wirklicher

grieehiteher SlSdte, gespeist wurden. Bier saften sie gunz eigentlieh an der Tafel der

Eleer, _d. h. eben jener elischen Priester, die sich stündig oder zum grofsen Teil ständig

in Olympia aufhielten. FUr die altgriechiache dreischiffige Halle anter der

byzantiniseben Kirche bleibt also ein Name Torllofig noch an saeben.

Wenn nun die Priester in Olympia ein besonderes Wohnhaus hatten, wo wohnten

dann die obersten Beamten der Feststütie, wn wohnte vor allem diejenige Behörde,

der die Leitung der Spiele oblag, di« Hellanodiken? Bo gut wie dt« Hellanudiken in

Elis ein beBonden'> W(i)ini;rl>.iude besafsen, deu von Pauianias erwähnten Hellanodikeon

nahe dem Markte und dem Gymnasium, so gut mufste ihnen auch in Olympia, an der

eigentlichen Stätte ihrer Wirksamkeit, wo sie längere Zeit vor Beginn der Sj»iele ein-

trafen, um die Athleten einzuüben, ein roonuini^ntales Wohnhaus errichtet sein.

Der grofse Sildwestbau, dessen Bestimmung man, «icitil- ia .Ii.- Deutung auf «'n

Gymnasium aufgegeben ist, dahingestellt sein läfst, ist weitaui< das geräumigste Ctebäude

I i Das foljfcnde int iniwiiKhen iii weiterer An -füluuu^ in des Rodnorj 'Uaoa nnd Halle, Studien zur

G«i«bicht« antiken Wohobause« und der Ua»ilika' Li<;i[>zig lüi, S. 38>—3&U (vgl. Taf. VI II) «nchifsiMii.
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OD Olympiai Das Cmtrain dea qnadimtiaeken Baues bildet ein mit boroelcen Garten-

anlageu gescluiiütktijr Hof. nin dfii sich auf iillon virr Scit.-n Wnlitirrmmc mit vorgelegten

Säuleahallen herumziehen. Eine ionische Säulenhalle, die den bau aufaen rings um-
giebt, cbaiakteriaiert ihn al« Hononicotalbaa, ! Palast.

Di'- eigentlichen \^'ohnzimmcr tlessnlben hnbon iu römi.sohcr Zeit ('iiu-ü TJinhau er-

fahren. Ihr Gruudrirs nach dem ursprünglichen griechischen Projekt ist nicht mehr genau

featmatelleo, nach d«m römischen waten sie sehr eigentümliiA disponiert. An der allein

ganz ausgegrabenen iiürdlicheu 8eit« sind zwei Lichtliöfc iu Gestalt von Säulenatrien an-

geordnet, «af welche sich je zwei Zimmergruppen öffnen. Jede dieser Zimmergruppen

besteht ans einem grorsen Mtttefatimmer, zu dessen bei^n Säten ein schmaler Gang und

eine Hcbmale Kammer liegt. Letztere enthült gerade Pitts genug fDr ein Bett und fÜT

die Unterbringung des notwendigsten tiepfick«. In jeder Zimnergropp« konnte ein ein-

zelner Blanu, allenfaDs mit einem Diener xusammen; mduHiu War das GebXad«, wie die

Arrliitrkton mit Recht annehmen, vollkommen symmdirisdi adgclcgti to haben -wir an

der nicht ausgegrabenen ^!!hl-<eite ebmfalls vier Zimmei-groppen vorauBzusctzeu. lu der

Mitte der Westseite lag cui grofaer Skuil, recht» und links von demselben zwei grülsere,

ebenfalls allgemeinen Zwecken dienende Räume. Auf der Ostseite finden wir das Vestibül,

nr.nllicli davon einige kleine Zimmer, die wohl dem Thiirhöter zur Wohnung dienten,

siidlich einen gröf.seren .Saal, der in dieser Richtung noch Raum genug übrig lüTst, um
etwa xwei Zimmergruppen der beechriebenen Gattung unterzubringen. Es wQrden also

im ganzen etwa 1<^' Ziiuiuerirnipppn vorhanden, dm- Bau folglich für 10 Insassen grofs

genug gewesen sein. L>iu Pracht der ganzen Anlage und Spuren von Wagcugcleiaen auf

dem Fnfsboden der uBrdUohen, iVstliehen und westUcben Säulenhalle weisen auf eine Be-

nutzung durch vom<^hmp Leute hin, <lie Einteilung in ganz gleich grofse Zimmprc^ppen

und der grofse Ver^ammlungssaal las!icu uns au ein Kollegium von gleichberechtigten

Mitgliedern denken, dBe sieh niweilen su gemeinsamer Beratung TwsammelB und aaeh

gewissen geselligen Verj fÜelilnngen nachkommen nnifsten.

Die Zahl der Uellanodiken betrug, nachdem sie im Jahre 480 von 2 auf 9, im

Jahre 472 fon 9 auf 10, 368 von 10 auf 19 termdirt worden war, seit 348 wiederum
10 und ist am Ii späterhin bis nii-f PausaDlas' Zei{ nicht veränclfrl worden.

Ea bedarf keines weiteren Beweises, dafs wir in dem Sttdweatbau den Hellauo-

dikeon au erkennen haben. Als Bestitigong dafür mag es dienen, dafs in dem kleinen

Zirumor reelifs vun dein (östlichen Eingang viele Olfln^thclicn gefunden sind, wu.s durch

die Beziehungen der Hellanodikeu sa den Übungen der Athleten seine beste Erklärung

finden wtirde. Da die Arehitsiktsn den Bau ans topographischen und arahitelcbniisdien

Gründen in die Zeit vor Philipp von Makedonien setzen, so wird da* Jalir iu welchem

die Uellanodiken die hSchate Zahl, 12, erreichten, mSgliclierweisa das Jahr der Erbauung

seiB. Der grieeUadie Bau aber, in welchem die kleinen liebthBlb niebt voriianden waren,

konnte sehr bequem Wohntimmer fttr 12 Insassen enthalten.

Wie kommt es nun, dafs Pausanias kein Woirt von diesem Hellanodikeon sagt?

Wo die Hellanodikeu in Olympia wohnten, erfahren wir Ton ihm Sberfaanpt nicht, und

dies seltsame Schweigen ist unter allen DmstXnden auffallend. Das Auffallende mmdert

eich aber, wie ich meine, etwas, wenn wir annehmen, dafs der Hellanodikeon sich bei ihm

unter einem anderen Namen verbirgt. Von dem Leonidaion sagt der Perieget, es sei
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«üw Stiftoog des Elten Leomidu geweten and habe in aeiner Zeit den rSnueben Pro-

konralll cur tJattrkturft gedient. Wäre das Lconidaion mit dem Hellanodikeon identisch

gewesen, so würden die Prokonsuln dort als (iUste der Hellanodiken gewohnt haben,

wogegen sich ja kaum etwas einwenden lüfst. Da der Bau nicht weniger als vier grofse

GetellschailKsiuiiner bezw. ^äle enthielt, so war ja auch genügend Platz, vorhanden, um
aufser den 10 Betten der Hellanodiken auch noch einige Betten für hohe Gaste unterzu-

bringen. Pausanias wftrde dann über dem nebensächlichen Zweck, dem der Bau zu seiner

Zeit diente, di«- liiiui>i>ächlichste imd gewöhnlidute Benatzung deHiielben vergessen haben,

entweder weil der geschwätzige E.\rtji t, der ihn führte, nnfh Art ilie^-pr Leute das Wichtige

neben dem UnwichtigHn überging, oder weil er rorauKKetzte, dafs jedem Besucher

Olympiaai die eigentliche ßedeutang des Baues ao wie ao mitgeteilt wurde. Die Beaeieb-

nunt; df»-? Hfllanodikcnn nh Leonidaion würde z. B. eine An.ilogie in dem Buleuterion von

£lis haben, welches nach seiucin Stifter Lalichmiou hicis. l>ic Identität des ättdwestbauea

mit dem Leonidaion gebt um in der That nazweideatig im der Art berrw, wie Ftos»*

nias (las letzti-re envühnt, Es Insj nurli sniiiiT Angabe auf8«*rhalb der Altt«, und

zwar nahe dem Fompenthor, von dem es um Strafseubrcite abstand: TÖöe £ktöc

ToG «€pip6Xov ToO iepoO tö AciuvAnov, Tdhr M itSbiim ifcnebirai ti&v ic Tftv "AXtiv

Karä zf\v TtouTriKTiv, uövr] tok stouTTft'joiPf !v ^rriv ^^^•^'f . , ^l^<:Tr|Kf ^^ rl-fjuiv ("rrrö tv|C

icöbou Tiic nofiniKfjc. Das Pompenthor aber ist unabhängig vom Leonidaion nicht zu

lIzieNB, ond die Annahme der Anegrahangeberiehte, dafs ra im Soden gelegen habe, ist

Ucr vorläufig noch aulser Betracht zu Iu-mh.

Die olympischeu Arcllitei^ten dagegen erkennen das Leonidaion in der Sttdost-

halle. Dieae Sddoethalle bestand aisprOnglich ans vier pebenrinander liegenden Zimmern,

vor die sich im Westen, Norden und tSüdcu eine Siiulerihalle legte. Diese» 'Leonidaion*

lag also zonächat einmal sicher nicht aafaerhalb der Aitia, sondern innerhalb der-

selben, es Sffhete sieb geradeau aof den heiligen Beatrir. Da«>«lbe wurde in rOmisdier

Zeit von l incm A^rii tulKiiisü fiberbaut, welches laut iler Insduifi uuf einer dort gefun-

dflDfln Wasserieitungarühr« von Nero stammt Aadtt dieaea Nerohau« lag niofat aafaerhalb

dw Altia, muBAara 51Iiiete sieb mit drei wohl erhaltenen Thtlren aof dieselbe. In apät'

ToniiKcher Zeit siod allcrdtog.« diese Thflren verniuuert worden, wir wi^oeu nicht, ob vor

oder nach Pauaania»' Anwesenheit in Olympia. Aber Toransgesetzt selbst, der Perieget

bitte sie schon vermauert gefunden, würde ihm dies ein Recht gegeben haben, das Ge»

büude als aufsorhalb der Altis befindlich ni bezeichnen? Mati sagt, die gri^rsere Masse

desselben lag aur»er)i;illj 'l«r Altis. Aber auch bi-itu Pintaneion trifft diee zu, und doch

sagt Pausanias von ilxiii ausdrücklich, fü habe luuerhalb derselben gelegen; einfach

deshalb, weil die Altismaucr nicht vor ihm herlief, sondern seine Thür sich direkt auf

den lu/itlgeii Bi /irk iifTiirti'. I niI wi-- konnte Pausanias sagen, dieses (iebiinil*' '^tihe um
Strat'seubreite von dem PompentJiore ab? Denn das ist doch die Bedeutung der Worte:

McniKC bü Arviftv dnd Tf|ic icdbov iftc nopanKflc. Und es widerapricfat dem Wortlaut, wenn
man (lip«e ir^wä in einer, ich wi-ifs nicht au« welrl.iT Z.'it Rtammpndpn, scLn];ili'!i 'Ia>s'>

wieder erkennt, die von dem im büden liegenden römi.schen Triuniphtliore aus östlich zu

dem kogeblicben Leonidaion hinfahrte. Dieses r&misehe Triamphthor, in wdofaem man
diis Poiüpt'ntlKir wii di'n ikpnnt , ist übrigens nur im rr.tcihan erhalten, wie denn über-

haupt der ganze östliche Teil der sUdlicheu Altismauer in späterer Zeit vielfach umgebaut
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ulid zerstört worden ist. Vor ullein ab«r, und die« ist der Ilaupttiuwand, wie kouute

PausoiiisH diesen Bau LeoniHiuon nennen, wenn von der alten Stiftung dw LaollidM Üt

seiner Zeit uuch nicht ni» hr ein Stdu uuf dem fiudi-n-n stand, wenn diese grie-

chische Halle niedergebrannt war und Nero üix-r ihr, mit Verwendung ihrer Baa-
Bt1l«ke, Min Wehnhaoa errichtet hatte? Und sollte Nero, dam « oiebt Atnnf inkua,

sein Hjiti« direkt auf äv- Altis niflnd' ii r.n las=fn, dor aller Tra<lifion ins Gesicht schlug'

und sogar WeihgctK'henke aus Olympia raubte, die Pietät be-^e^sen habea, den ^'amen

Imniimm anf win Emm in ttbertragenf Und aelbst w«nn er es gethan bitte, könnt«

Pausani:i<^ von diesem Loojndaioii, von lüpv.'in Nrri .lia>iv.- irit;tii. dnfs Teonidas es ge-

stiftet und dafs — nicht etwa >ero e» umgebaut habe, sondern dals die I'rokonsulo xa

seiner Zeit dort abgestiegen seien?

\'ii<] nun si liiMi Sic, wie vciri rcfTlirli, ja wir n!jf'ii*a<i licn'] üllr dii"-(» Angaben auf

den Sadwestbau passen! Seine Zimmereinteilung war allerdings in römischer Zeit ver-

indert worden, aber die innere irie die infsere Halle waren nodi Ton dem grieebiseben

Bau stehen geblieben, das Ganze war eben nach wie vor da« dväOnMC dessen, der es in

griechischer Zeit gestiftet hatte. Und dieses Anathema lag ganz eigentlich aufserhalb

der Altis, weil die Al^maner Tor ihm bergin<r, nnd zwischen ihm nnd der AUiiiBnner

blieb im wörtlichen Sinur .mc iichma]« Gasse, und gerade an dieser Stelle befiuid

sich ein Thor, von welchem der B«a nm die Breite dieser Gasse i^breunt war.

Und was hindert nns deni^ in diesem Hior das Pompsnthor sn erkennen? Seine

geringe (trAlsc etwa? Es hatt« drei Eingänge und joder Eingang wur breit genug Ar
zwei Menschen. Wer beweist uns, daf« dss sfidlichc Thor ursprünglich stattlicher war,

von dessen Bau aus griechischer Zeit wir nicht einmal eine .Spur gefunden haben? Frei-

lich künute man einwenden, dafs Herodes Attirus eine Wasserleitung über das SOdwestthor

liinüberlülirtc, \mis für fii) Pompenlhor etwas üiiffrillt'nd ift. Xun, wenn man sich nicht

scheute, ddi süilthor j^aiu uiederzureiiaen und durch ein römische« Triumphthor zu er-

setzen, ja sogar, wie jetzt angenommen wird, von West«» nach Osten um 20— 30 m. zu

verschieben, so dOrfl*- innli dieses Arsrumettt wenig besagen. Im ni-j^.nt. il, ><;-rade diese

durchgreifenden Verändenmgen an der Südseite beweisen, dafs hier sicher nicht die alt-

heiKge nnvednderliehe Strafse für die Opfenlig» in dl« AUia wngenOndet haben kann.

Ah« 1 > in' Inrifrigkeit bleibt bei der Anseliung des Pompenthors im Südwesten,

die auch iiirschleld und Hötticher nicht gelöst haben, und die mir Dürpfeld noch vor

kunam als entseheidenden ISnwand entgegengdialten hat, die Lage des Hippodameion.
Das Hippodanif^ion lag nach Pausanias ininTlnilli der Allis und zwar bei dem PivmiM'ii-

thor. Dörpfeld sagt nun: In der SUdoatecke der .Altis haben wir Platz für das Hippo-

dameimt, im Südwesten, wo das Temin von sahlrsiehen Wasserieitnngen dnrebaehnitten

wird, nicht; folglich lag es im Südosten, woJiin i
s muli ^imli-rr Erwrii^'nu^^-n virwpist^n.

Ist dies aber richtig, so lag das Pompenthor im Süden, folglich ist die Südosthalle da«

Leonidaiou. Aber hiergegen lÜst sich doch manches einwenden. Znuichst ist im Bitd-

osten keine Spur weder eines (»ehäudes noch eines Bezirks gefimden worden, und doch

sagt Pausanias, das Hippodameion sei ein von einem Thrinkos, d. h. einer Steinmauer,

umfafster Besirk von etwa einem Plethron OiOfse gewesen. Es wird sdion schwer, «nen
so groben Bezirk an die.ser Stelle nnterxnbringe», ohne die Haiipteintrittsstrafae der Altis,

an der natflrlich das Mensehengedränge am gröfsten vrar, ndgebQhrlich einzuengen. Aber
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du BMg allerdings %ugegeb«ii werd«ii^ dafs vir et mii dem Pletbron bei I^mamu nklit

80 geiiiiu zu n. liiuiu braueben um! den Bezirk auch allenfalls kleiner als KV) x 1^0 Fufs,

aUo 10000 Quftdratfufs deoken käoneu. Die ciuzi;,' mögliche ötelle für ihn wQirde im Sad-

otted die Min, wo der grofse «uf dem Situationsplan mit A bexeicloiet« AHu weitlieli der

Echoballe steht. liier mag er in der That allenfalls Platz gehabt haben — ub er über

hier am Platze war, das at eine audere Frage, Denn er hätte daaa au dereelben Stelle

gelegen, wo nieht sar die EekolialU neb meh der Altis zu Sfinete, Bondem wo aaeb alle

die Stataen, dCMli Baaen vor der FrtHUt deraelben gefunden sind, mit dorn Gesicht nach

der Altia zu gerichtet waren. Wenn wir nun im Sadweaten der Aliis eineu Platt finden,

auf dem ein OebSnde oder ein Bezirk nicht nur mit Mohe untergebraebt werden bann,

Sündern auf dem ein »olclifr üogar untergebracht werden niurs, .hu iat, wja Icb mcuw,
die Wahl nicht schwer. Genau in der .SUdwesteck« aber, in unmittelbarer N%he de«

Südwestthorea, beSndet sich ein langgestreckter trapeiförmiger Platz, der im Süden

von der Sildaltismauer eingcfafst wird und dessen Grenze im Norden und Westen durch

zwei hier in situ erhaltene Reihen Ton Stiituenbasen bestimmt wird. Diener Bezirk wird

jetzt durch spätes Gemäuer eingenommen, seine ÜrsprOnglichkeit geht aber, wie die Aus-

grubungsberichte mit Hecht bemerken, eben #us dieser Richtung der Statuenba^en un-

zweifelhaft hervor. In ihm niwchtc ich das Hip]rr>.];iiii, i.,ii i rlv(!in« ri. Tnd -'inr- Bestäti-

gung dafür glaube ich in der Hälfte einer grofsen halbkreivturmigen Basis zu tinden, die

gannn an das Ostende diesea Bezirba anatSfat und, wie mir Treu venidierfc, aweifelkra

in situ steht. Die Basis hatte ursjjriinglirh eine Gcsamuiilunge von etwa 20 m. und mufi

eine umfangreiche Statueugruppe getragen haben. Gerade bei dem Hippodameiou aber

befand aieb die balbkreiaförraige Basis einea ßgurenreicben Weibgeaehenka: wapa hk t6

'liTrnbfTMiov KaXoüatvov XiOou if päOpov icii, kOkXoc ijuicuc. und darauf die Stiftung

der Apollütiiaten, die Gruppe des Ljkius, Zeus mit Theti;s und Eon ia der Mitte, an den

beiden Torderen Enden Achill and Memnon kampfberei(> einander gegeo&ber, dazwiaehoi

rifjcli auf jeJcr vifi- Troi-r und \i'-r Adiüi-r. Hiose Zahl von 13 Figuren ^llt^llrteht

durchaus der Gröfs« des zum Teil erhaltenen und genau za rekoustruiereaden Buthrous.

Anf j^de Figur wOrde danach ein Raum von ca. 1,5 m. kommen. NSrdliefa Tom Hippada-

meioii iriiiff («ine breit« Strafse von Westen nach Osten, die einzige deutlich erkennbare .Strafse

in der Altis. £s ist die Pompeustrafae. Durch das Weatthor sogen die Fesigesandt-

aehaften, die ja zum grofaen Teil von Westen kamen, in die Altia ein. Diet war aoeb

die Seite, wo die sämintlichen an den Opferziigen teilnehmenden Priester und Beamten
wohnten.' Sollten diese sich immer erat im äUden der Altis TerMmiuelt babaD^ nm von

dort in das SSdtbor einzuziehen? Ebeiiio wie sie inm Stadion einen besonderen Eingang

von Westen hatten, durch den sie, vnaUiäDgig von der ftlaigieti Menge, nt dasselbe ein-

zogen, ebenso war auch ihr Eingang in die Altis von demjenigen der nengierigeu Be-

sueher, dia im Stklen des beiiigcu Bezirks ihre Zelte aufgeschlagen hatt«u und nator-

genüUs von hier aus denselben bvtraten, getrennt. In der ca. ö*j m. langen und 7 m. breiten

griechisclien Halle, deren Fundamente man im Süden der byzantinischen Kirche aufge-

deckt bat, mögen sich die Pompen geordnet und die Pompengeräte befunden haben; ich

aeblagV für sie den Nanes Pompeion v « r

Nun bleiben noch zwei Gebäude uufserhalb der Altis ohne Namen fibri.', die

dccischiflige Westlialle und der südliche Duppelbau. In dem letzteren erkennen die Auü-
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grabQQgsbwvhtB diu Bulenterion, das Yersftminlimgtliaus der olympischen Bole. Der

Komptex bMteht ftus drei Teilen, zwei ungofiihr identischen zweischifß^e-ii ^'oschlossonen

Hallen und einem quadratischen MiiUlbau. Din sOdliche der beiden Hallen ist die ältere,

sie Btammi «ahr.scheiulieh noch aus dem spchst^n Jahrhundert, die nurdKebe aoe der

ersten Hälfte dea fünften. Als beide fertig standen, wurde der Mittelbau dazwischen-

gesehobpu und viollciclit gleichzeitig im Osten eine breite Vorhalle vor den ganzen Kom-

plex gelegt. AVeiin irgend etwas, so spricht schon diese aus technischen Indicien gewonnene

Entatehungsgeschicht« der Baugruppe gegen ihre Deutung auf ein Buleuterion. Fafst man
(Im sfMlii'lii-ii S.i.il ^"ers;umrllLU)l;dln^(- lier B'ilc ai:f. =ri biei^t r?f'r iiördüilie seiner

bestimmiing nuci) vollkonnucn unklar. Eine Uuio kann wohl bei wachsender Zahl der

Mitglieder ihren Veraammlaiigeaaal vergrSraem, aueb wohl bei zanehmenden Yerwaltangs-

jrescluiftfn Ainipxe rfaraii hn'jeii, nicht nVinr ihn verdoppeln, nicht cinfn zweiti-in voll-

kommen Klenlischen Vcr^mmlungssaat daneben setzen, ^ie rnüfste sich denn selbst za*

vor Terdoppdt haben. Oberdiea kann man aieb als Vensmnilangeball« «faer (pNekloMejMn

K"ryier5chaft kaum ''inpn wpni'^cr grcioTietfii Haiini rli'nkrii at<! eine Halle, ih"? dnrrh Pänlpn

in zwei Sdiifle geteilt wird. Konzentration der Zuhörerschaft und zentrale !5tellung de^

Rednert, diese beide» Hauptbedingmigc» jedes Versarnmlangssaales, sind hiev sieht «r*

fallt. Bes^'i r iii je'!er Beziehung eignet sich liiorfür di« dreiechiffige W«sihalle, in

deren Mittelschiff etwa 90 Manu bequem Piatz haben.

Das BalenterioB von Olympfa ist dureh «nea der «icherateD Zengnisse fixiert,

«Ji*' <-s nliiTli.itipf triebt, durch fiiic S'tcllf In (Im IIi'lli'uili;i lies yc!ioiili<iii. Xenophon

kannte Oljmpia aus langiähriger eigener Anschauung und zwar in seiner älteren Gestalt,

vor den Umbaaten der apftteren Zeit. Die 104. Olympiade (364) feieni an Stalle der

Eleer die Arkader, die sich mit den Fisaten der Altis bcniiichtigt haben. ' Uie Eleer greifen

sie von Westen her an. Tapferer als für gewöhnlich, treiben sie die Feinde, naeh Über-

schreitang des Kladeos, in dem Ranm xwiseheii Bvleuterion, ileiligtnm der Hestia
und Theater tusanuucn. Dann verfolgen sie dieselben, trotz der von den Ducheni der

umliegenden Gebinde auf sie gerichteten Gesehoase^ weiter bia aoia grofsen Zeosaltar.

Die drei genannten Lolnlittten, Bnlenterion, Heiligtum der Hcatia und llieater, mfisaen

also westlich vom grofsen Zeusaltar gelegen haben. Das Hieron der Hestia erkennt man
allgemein in dem Uestiaheiligtum des sp&teren Prytaneion an der nordwestlichen Ecke

der Altis wieder. Nun sagt Xenophon ausdrOcklich, dafs die drei genannten Gebäude

nahe an einander lagen: KurebiwEav cic fö |ieTOi£0 ToO ßouXcuTnpiou Kai toO Tf|c

"EcTiac lepoO, Kai toü npöc rauTo itpociiKOVToe ft^i'npov. Alit nicht hat man darum

das Theater immer in der Nähe des I'rjtaneion gesucht. Noch ui der letzten Aus-

grahongaeampagne hat man nördlich desselben, nach dem KronoshOgci zu, einen Graben

gelegt, um woniöftliili ;iiif Casru Tlipair-r« zu stf'irsf'ii. YiTj^'rtblich, keine Spur

davon hat sich gefuitUim. Weun nun nünilich vom i'rytaneiun kein Theater gelegen hat,

wenn im Osten der Kronoshügel nahe herantrat, im Süden die Altis die Anlage eines solchen

verbot, so bleibt nur <]\r Wi-stseito fibriir. Hier aber lag das (iymnasium und die Palästra.

Also mtU'steu wir an der Fixierung des Theaters verzweifeln? Keiuesw^«, wenn wir uns

nur erinneni, dafs das rm Xenophon beaehriahen« Gefecht im Jahr 364 aiattfiuid, die

bei den AMs>:i:ra1i'.ingen zu Tage gekommene FaliLstra dagegen nach der Klr-paiiz ihrer

architektonischen F'ormeu von den Architekten in das Ende des vierten oder den Anfang

Digrtized by Google



- 200 — »

du dritten Jaihrliiiiidetts gMetsi wird. Nichts bindert na» danm, gen*« an ümr SteUe

das Theatpr Xeiiojihon niiz-ivotzr-ti, und wenn wir nun in den Auagrabungsberichten

lesen, das Erdreich uuter der Palintr« »ei so «tark uit Uolzkobleu uud

Ascbenresten darehsetit geweaen, d«rs man annehmen inflate, «ie «ei an der

•Stelle eines ältercu hau ji t ^ Tu Iii! t h aus Holz besti lx-intrii uii<l v er bi a n nt

Gebäudes erbaut, so «chviut es wir nicht su kühn, iu t-beu diesem Holzbau das

Theater des Xenophon wiedennerkennen. Dann aber amft da« Bnlenterion mit

dem griechischen Bau unter der byzuntinischen Kirche identifiziert werJi'ii. D;if-

gerade auf dem Urunde diese« Uathhauses die byzantiiiietcbe Kirche erbaut wordeu ist, bat

eine eigentflmliehe lainathi«torisehe Bedeatong. Denn die 'griecfaitehen Bulenterieu «ind

ea, deren Schema sich, wenigstens nieiuer AoNicht nach, durch die Vermittlung der athc-

niaebeD Königaballe und der t'oren«is«beo Basiliken Uoms auf die christliche Basilika

Tererbt bat*)

Die Zeit erlanbt mir niobt, die durchgreifenden Verumi' l uiigen an besprechen,

welche sich aus diesen neuen Fixierungen far die l'eriegeaeu des Fausanias im Innern

der Altia ergeben. Wenn Sie sich unbefangen in die neuen Benennungen liineindenkeu,

werden Sie, trotz einiger .«^clieinbarer Scbwierigkeiteii, die sich aber lösen lassen, auf je<ler

Seite des Pausanios überraschende Uestätigungen der^^elben finden. So besonders bei der

Zeusperiegese, die an der einen Stelle vom Hiilcuterion ausgehend zur Rechten des

giorseii Tempels den Zeus der Lakedaimonier nennt, dessen Basis an der Sfldostseite des

Ti'iupels, ofienbar nicht weit verschleppt, gefunrien worden ist. So bei der Altarperieges^

die, vom Leonidaion kouuueud, nahe dem Ojiiallujdom des Zeustenipela aur llevbteu deü*-

»elhen den N.fmpbenaltar erwähnt, den man mit grolser Wahrscheinlichkeit im Bisweilen

des Tempels nitsi-f^t Sn crdlirli 1h i ili r 7.\v«-iten Atlilf trn|.''rii'f;rsi', die, nachdem die

erat« westlich beim Pompenthor geendigt bat, vom Leonidaion aus den Weg rechts suiu

groben Altar, d. b. die grofee Pompenstralhe aidlieh der SBdtemaaenmanar einaehlSgi

Weilit nur noch l in Bau aufserhalb der Altis übrig, der bisher keinen Namen
gefundeu hat, der sQdliche Oop^ielbau mit »eiuem äelt«auea bisher ohne jede Analogie

gebliebenen Grnndrib. Und gierad« einen Bau haben wir noch bei Pkoaaniaa, der bidier

ni. Iit aiir£ri rtnidi>n worden ist, die Sog. Werkstatt des Pbidiaa. EBnnen wir beide mit

emander identificiereuV

Die allmSbliche Entstehung des sBdlidien Doppelbanea kann man gegen eine

srilclie Iili^ntifikat'. ii! iiii Iit t;eltend machen. Besonders dann nicht, wenn man von vornherein

eine Verallgemeiuerung de» Begrilles 'Werkstatt des Phidias' zuläfst. Eine allgemeine
olympiache BildhauerwerkatStte, rielleiebt tu gleicher Zeit Anaatellnngaballe
für die vielen von den Besuchern Oljnipias zu kaufenden Weihge«chenke, war in der

Kähe des Featplatxes schon Ton frOber Zeit her ein dringendes BedfirMs. Ffir beide

Zwecke waren sowohl die zwebcUfligen Hallen wie die verschlierabarai Räum» hinter

denselben vortrefflich gttigiict. An den Wänden unter den Fenstern kcinnten die Tische

für die Arbeiter besw. die tierfiate für die aus/ustellenden Weihgeschenke angebracht

werden, die mchlidsbami tiintenümmer konnten nicht uur rar Aufbewalmiug von

kostbareren Materialien, OoM und Elfenbein, aandein auch ala Magaiioe (Br die in der

I) Vgl. das oben citiertc liuch 'Udua uu<l liiille
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Zeit zwischen je zwei Festspielen aufgt*st*pell«ii Weihgestlu-nke dienen. Das Bedürfnis

imcli einer VergHUWuig dweer BUdhanertrerlMiEtte mnbte beeonden in der Zeit ein-

treten, als tlaroh »len Bau des rrrn[^cn Zpu^tc-mjjcls zahlreiche Hiiiido sowdIiI fTSr rlie

Giebelstatueu wie für tlas Zeusbild iu Bewegung geaeUit wurden. <ienaii in diese Zeit,

d. h. in die ente HSlfte de« ftlnften Jahrfainiderts, fllH aber naeh dem Urteile der

Arehitekten die Erbnr.uiiir diT Tir.rdlicli-'ii i!i-r l'r-ir!,>ii T">o]>iipHiiinoii. E-- >,\<Ait . süviol ich

«ehe, nichts der Anuahuic entgegen, dal» Phidias hier die einzelnen Teile seines Z«as-

koloBsee gearbeitet babe, naehden er das grobe Modell natHrlieb an Ort tmd Stelle, in

der Cella des Zeusteuipels, aufgestellt hatte. ToiKi^Lipliisi Ii ist ilic^f AiiM't/ juir eluTi-

falle, soweit ich sehe, nicht zu widerlegen. Demi Fau^auias sagt Uber die Lage der

Werkstatt nicbts Gcnatterea, als dab derjenige, welcher von ihr in die AHis zorOekkehrte,

sich ijegenüber dem Leonidaiun befand. Dies aber pafst. wrnn man d;is Pompenthor als

das gewöhnliche Ein- und Ausgai^sthor der Fremden iu der Zwischenzeit awisohen je

awei Spielen anffiiht, fOr den aldliehen I)o]>pe]baa ebensq^, wie fOr ii^end einen Bau
anf der Westseite der Altis.

Wir hätten deuinach süramtliche attgriechiache Profanbauteu aufserhalb der Altis

benannt, nnr die Sfldoithalle. welche in Panaamaa' Zeit idehi mehr beatajid, ^das Qber ihr

erbaute Xi ioiun,^ tuul die .Sndhalle wfirden wir in der BeicbreibuDg deaPeriegeten nicht

finden — und wohl auch nicht suchen'.

An diesen Vortra^j schliefst sich eine kurze Debatte.

\Vonig4'r (Weiniai; -teilt die Frage , ob der Raum, den der Vurtrageude dem
HippodHineion /.uwei^t, auch das Mafa Tou einem Plethron erreiche, den l'ausaniaa dieaein

heiligen Bezirk gebe.

Lange erwidert, dnfs di>r Inhalt des traglichen Raumes nach seiner Berechnung

allcrdini(s mir i'twa fünf Adilcl eines Pl-^tliron in trnj,'i', ilafs r.1»er die Mafeangabe bei

Pausauias offenbar als eine approximative f^chiitzung aulzulassen seL

Weniger ttrat hierauf diesen Einwand fallen, äulsert aber das Bedenken, dafa

eines der ältesten Heili|urtüiuer Olynipias, wie das Hippodameion, ur?:prf!r.t;H. h nufserhalb

der Altis gelegen haben und e^st später in dieselbe biueiiigezugeu worden sein solle.

Lange will dagegen, trotz der schiefen Biehtong der eadliehen AUitniauer, die

Annahm.' l in. r spnicr- ii Hiiiriifll tjnni,' f^ieses sfldwestlichen "Winkels nicht für notwendig

halten, vielmehr gerade aus dieser schiefen Mauerrichtung einen i^t-hlufs auf das hohe

Altertum und die Wioht^lmt dieses Bezirks wagen, den man «m jeden Preis bestrebt

gewesen sei, In 'li'n Uezirk der Altis einz-i-t lilirfs-ii.

Couze (Ucrliu) wendet sieb gegen die Ansetzung der 'Werkstatt des Phidias'

TO« selten de* Tortragenden. Er mSebte in ihr Tielmehr einen tempoiiren Ban Tervaten,

ähnlich der Hütte des Uomulus auf dem Palatin, und hiU CS Dicht für DOtweodig, aof

dem Boden von Olympiii nach ihr zu suchen.

Lange erinnert dagegen an die dort durch Pansanias Terbflrgte Bxiatenz eines

Zwiklfgötteraltars, wa.s doch auf einen monumentalen Charakter des Baus zu weisen scheine.

von Duhn (Heidelberg^ hält die Qbrigen AusfUhrnngen des Vurtnigs, soweit er

nachkommen k9nne, für nberaeugend, niSchte aber die allgemeioe Olvmpische Kllnstler-

werkstiitte nicht im Süden der Altis suchen, da hier die tiefere Lage dea Temaine einen

Transport der Kunstwerke in die Altis erschwert haben wflrde.

I im ST, oMi-i^-j——«J—g 19
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von Bronn i MüiK-hen ) uiitl Flascli (Kilan^cn) Wtouen. daf» mm es bei di»8«r

Fragfl leili>;lioU mit Möglichkeiten zu thiin habe, uinl iler ei-'-tere will /.. B. ileui lan|('

ge!strpckt> u Bau im Westen aiifseriialb der Altk denselben Ansprucb auf den Naman
'Weikstiitl des rhiili;is' zutrk.-nuen.

Lange möchte diesen Vorschlag iillerditigH in reifliche Krwiigunii ziehen, ubwohl

f'i- (Iii! Reinit/iuig dieses liaiies als Pomjieion für wahrscheinlicher hält, (.'hrigeii?' v> rlveune

er den hjitothetischeu (,'hurakter gerade der Ausotzuiig dar 'Werkstiitto des Fhidias'

keineswegs, halte es nur ftlr gerateumr, sie unter d>>n ausg«gr«beneii aUgrieebiaeben Bau-

werken zu »uchen. al-^ Miir - itir lf!/f>ren <iline Not unlif :i;iTi:i* 7,11 lassen.

D«r Vür«itzemle dankt dem Redner im Namen der \ er»uiiuuluug und verschiebt

wegen vorgerückter Zeit den angekflndigten Vortrag da» Dr. Tbraemer unter daaaaii

Be>Hmmini^ auf die nitehsie .'<it/iin^', in der er «elbst 'einige Bemerkungen Ober dm
feLUiistler Moderuo* zu geben gedenke.

, Vierte Sitzung

am 4. Oktober 1884, morgeus 8',, Uhr.

1) Vortrag de« Dr. Thraeoier ^Lei|</ig) Uber

*dM HelligUnn der Alhein P*I1m n Perpa«»'.

'Die Unteraucbnng der itergamenischen Akropolia ging scbou vor EröAiuug

der deutschen Ausgrabungen von der Voinussetzuiig au.s, dufs die dominierende Gott-

heit dieser Hdbe Atliena sei. äo vermuteten Cortius und Adler in den Cbenesten

des korintbisdi«! Tewpela auf dem hSchsten Plateau des Burgberges das Heiligtum

dieser Gottheit.') Die 1870 erfolgte .Xusgmbung desselben bestiitigt^- diese Vermutung

nicht, sooderii erwie.s jenen Tempel als daa Augusteum.*) Aber schou während der

ersten Ausgrabuugscam)jagne trat, und zwar besonders inadiriflKch, im Bereich des

Altarplatzes sowie auf der oberhalb desselben liegenden Terasse eine FTdle von Hinweisen

auf den Kult der Athena zu Tage, so ilul's um leitender Stelle schon 1Ö80 die Vermutung

rege murde, jene Mittelterrasse zwischen dem Augusteom und dem j^ofsen Altar sei die

SkStte de» gesuchten Heiligtums.^' Lud während der zweiten Ausgrabuiigseam[iagne ist

es den fortgesetzten Ueiutiluiiigen Ii. Hohns in der Tliat gelungen, hier die Reste eines

Tempelstereobats zu entileeken und unter Herunziehung zerstn-uter Arciiitekturteile einen

dori.schen l'eripteros llexa*t\'los wiedererstehen zu lassen, der dann in den .\bhandlungen

der Berliner Akademie von als 'T'Mi':|m^! iler A*henn I' ili is* publiziert worden

ist. Au 8chlufs dieser Abh»udluug bat Hithn du* (irilnde zusamniengefalst, auf welche

•ich die Beuemuiug de« Tempels atfltst.*) So «ehr ich nun auch die Berechtigung der-

selben aDerkanuen mnb, ao sind mir doch schon seit genumer Zeit Bedenken auf-

r Lurtius, Boitiiipe zur titecb. und To|)0),t. von Klciosaien. MTt S. 49 imd 0t.

'i. Krge)iiii«iie •l'>r AUHgral.uiiffen m l'eixaiuuu I, Bö f.

31 l'.r);t'bniH>c I, Tr>.

4) S. U doi ätfiKkmiabdrucke».
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ffuMegn, oiebt ob dt« Stitte des gemohttn AtkeaaJtdligtnmB irirklicb gefund« wäre,

wohl aVii^r ob mit «fer BeDennimg dn B*aeB die Bedautnag d«uc]b«tt Tolbtiludtg «r-

schüjii't ist.

GewiMe im Verlkufe der Ati»gr*binig«n iiam«r xaUwicber'un Lidit kommend«
FuuiKtflikc des Platzes <lurftf'n liinr rli i Ii ivnAn ;iK » inen einfacheu AtliiM:ati?ui|W'l erwarten

lassen uuU die durchaus luerkwflrdigc Form des vou liobn verdffeuUicbteu Grundrisaes

achetDt mir anzedeuten, dab man in der That mebr gefunden bat Auf Tafel II der

goiiuniUeii Publikation Imt Hohn in Vi^. 1 ''iiii' si l.r >i)r<ifiilti}j;e Skizze der von ihm noch

in aitu gefaudeuen Stcreobatteile gegebeu nnii aut Grand denelbeu in Fig. 2 eine Be-

konstniktion de« ^rondrinea, welche einen Peripteros mit Pronao« nnd Poatienm, ebe
Eiii..'angsthür in die Colin von Süden her und eine mittlere Trennungswand vorführt.

Von letzterer seigt Fig. 1 noch vier an die westliche Cellawaud anscblieraende F'audainent'

blScke und demnach ist im Text*; die mittlere QnerteQong uls gesichert hingestellt

Die erneute Darstellung des Grundrisses in <l>'ii Ergebniaaen II 8. SS nimmt dieser die

Cciia hiilbieretideii Wand gegenüber freilich wieder eine etwaa naerriertere Stellung eiu.

wenn e^ daHelbst heiritt: 'ZunScbat ist anEonehmen, dafs durch eine mittlere Querwand

die Teilung in zwei Gemächer hergestellt war, da »naehlieraeiid an die westliche Cella-

wmid, wie es scheint, einige schwache Reste davon sich nachweisen lassen.' Suust

aber geht die Rekonstruktion hier über die erste Publikation hinaus, insofern sowohl im

Pronao« wie im Pusticum Eingangsthnren zu den beiden Celleu angesetzt wertlen. OaStt

betnfrkt der Text auf 8. 'X': 'Dafs dii- V irhiMcn durch eine Thür mit den Gellen ver-

buntieii waren, dafür ist ein autgcfuuJiuir ibursturz beweisend, welcher sowohl wegen

seiner einseitigen Proflliemng hI« auch nach gcwisaen noch vorhandenen Fuudoment-

s)>inv>n nicht wühl in die tienneude Mittelwand, aondem nvr swiHchen Vorhalle und Cella

gi>hört haben kann.'

Torauageaetct nun, dab die tod Bohn gefnndcnen Beate thataleUieh einer Qaw-
maitT nns' linri'n - und dsui vorKU.«zus<>t7cti srlmint nncli dftti Hrftinde itirbt xii iTP^vn'^t —

,

SO gewinnt dieser Tempel ein ganz eigenai'tiges Interesse. Denn jene beiden gleich-

grofacn, von einander abgesonderten, je mit dnem eigenen Zngang nad einer eigenen

V.i;!'ialli' M
i ^ühenen, also mit '.rlrirli on A i;

«
p riidien auft i » ti inlfn Gemiicher, sie legen

dann doch die Vermutung nahe, dafs der pergameniaehe Tempel nicht etwa eine C^Ua

mit abgeteiltem Gemach von aatergeoidneter Bedeatnng (Sehatshana oder dergl.), sondern

die (ioltcne Form cijies Doji|ieltempels darstellt. Tu*! /war w'iriJr, ssinn iL-ui -o

der p«rgameniacbe Tempel in seiner Anlage genau dem Duppelheiiigtum der Leto mtd

des Asklepios zu Mantioeia entsprechen, von dem Panaanias berichtet, dab die Zwei-

teilung durch eine ungefähr die Miitu Iis Tctnjiel«! durchsichncidendo Trennungswand her-

gestellt sei.^) Hier nimmt zwar Botticber 'zwei parallel neben einander liegende, nach

(Man sehende Gellen*, also eine Zweiteilang in der Lingarichtung an.^ Tor dieser

Wandcrlichkcit wäre Hötticher bewahrt worden, wenn er den ^utz, dob die Tempel der

himmlischen tiottheiten nach Osten orientiert aeitt uOssen. nicht mit roUar Strenge auf*

rtebi erhalten hüte. IKe Unhaltbaikcit aoldier Forderung gegenflber den Thataaeheu ist

l> g. 10 des SepanUabdnwhc«.

P4U«. vin. », I.

3} Tektonik d<.-r Hellenen' II, öSl.
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bereita von Niawn betont wordca') uud zweifellos bestauit der D«|i}i<>lt«ui{jcl vom Uui-

tineia aus zwei Cellen luit gemeiuscliaftlicher liUckwimd — die uutiirlicliNte, die normal«

Anlage eines Doppeltemiiels, wie sie ja ancb von dem kpdv biirXoüv des Ares nnd der

Apluodite zwischen A'rgo^ und Mautiueia klar und deutlich überliefert wii-d, dessen eine

Cell» Ton Osten, dessen andere von Westen au« betreten wurde.*) Abgeiselieu werden

kann hier von jenen nicht völlig unt«r den Begriff des vaoc binXoC< fHllenden Di)pj>el-

heiligtilmern, welche nur einen einzigen Zugaug von aoTsen, ein mit der vorderen (.'ella

in Verbiniltiii'.^ >tcliL'iiJ. s Hii.ti'ri;i'iiiin Ii ' i il' i" i''.ne »nt^r der Cell« gelegene Krvj.tn'^

b«»ar»eu, denn hier kann niciit von r.wet kuordiniertcn Kulten, sondern nur von der i^iu-

odtdnnng de« einen Kultn« in den anderm die Rede aei». Handelt esi mcIi aber um s««i

unter eiti'^m Darh 71; vpi-f^iiuijende, im übrigen aber selbstäiKÜL' /u I '"'lassende Kulte, so

füllt die Annahme zweier paruüel gelegter L'ellcii iu das Gebiet der Phantasie, dagegen

ist die Anlage der Zellen mit gtMüeimcJiafMiclieir Bttekwand und entgegengeaetclier Orien-

tierung die hux det;i Mti'rfmn litterariscli sicher ilbci lieferte r.v.i] jedenfullü auch

die uaturgeiuiibeäte Lösung du» l'rublem».''/ Kin uiouumentiiles Heiiipiel lag, weuu wir

Ton der kompliiierten Anlage dea aÜtemscliai PoHaatempel«*) abteheo, bieber nicht vor. Es
wlrP ein neuer Beivcis ffh (I n (Hfu li^i^t. rn, der über flcn portram» iii«clien A u>«grabnngeil

waltet, wenn die Akropuliti von Pergautou ein aolckcs Denkmal aulbuwalirt liitt«.

Bisher habe ich aussehlieblieh die to» Bohn ala wahmeheinlich hingestellte Zwei-

teiltuig <l>'r ('•Uli imiiuT Aiisfril'.r niL,' zugrunde :ril''L;f. Sollten in-ii — vitn dem archi-

tektuiiiischen Befunde ganz abgesehen — anderweitige Fuudergebuisse der bisherigeu Aiu-

giabuugen auch ihreraeits snr Aimafame ebea Doppeltemiiela an diaaer Stelle der perga»

neau^en Akr ipoli.s führe 1, >^^ driiffe damit seine Existenz erwiesen sein.

Uud die Sache liegt, weuu ich recht »ehe, iu der That ao. Der Umstand freilich,

dab neben den zahlreichen Inaebriflen dea Platzea, welche der Verehrung der *A6i|vS

TToXiüc Koi Ntxr|(pöpoc gewidmet sind'), auch selbstündig ein itpöv 'Aftrivdc NiKr|<pöpou oder

ein« Widmung an 'Adqvö Nnnicpöpoc erscheint*;, kami nicht Aulal« geben in dem frag-

lieh«! Tempel die getrennte Verehrung einer Athena Poliaa nnd^einer Athena Nike]>horoa

vorauszusetzen, etwa ähnlich wie in einem Doppeltemjiel zu J^partu eine 'AqjpoöiTri üjttXic-

^vi| uud eine 'A<ppoi>tTn Mopcpu) iu eigenen Gellen verehrt worden.") Denn dafs in der

•tadtachirmendeB und siegbriugeudett GSttm der iicrgamenischen AhropoUa nicbt swei

1} JViMjifMn S. in.

ä) Paus. 1!, ä:>, 1 M t>i rf\c MgO toütiic (von Ar^ua nach Htiitiii.) ilfiv bnrXoOv nfncrfrittn, HOl

«päc nXiou ^^>vovToc tcokov koI kotA dvaToXi< ttffiav <x«».

3j Eileithyia und Soaipolia in Olympia Pune. 6, 20, S, Htj.ih - iiini Apoll in Sikjon id. 11, lU, 2.

4) Beispiele bei Bütlichor. Tektonik 11, Hierher, w« im nicht unter 3' ^«liöri da« bio-

a]r*i0B TO» Pergamoa Cac». Iwll. civ, 3, 105 lUo Liiss. il, 61.

6) Doppelttöckigkail wuftte PaaMniM nur dutcfa «in Iteiipiel «n belegen (Iii, 16, il Spturta).

Ale «r dieae Banutknag ntetleindiiiab, neb ilun alift der kolossale Tempel toh IjiilHie (Ifaiqnaidlt

Cyiik. 8. lf4l ff.) nodi welit bcikaniit fewcsvo »ein. Dnl epfti« /.«n^iiiaM edinibea diceea Tempel iwar

eobon Hadrian sn, nach AritUde« jedoch (er. ic) hat die Weihung dt-sselben erat 197 ataUgefimden.

6) Juliua, Clbf>r das Erwhtht>iQn S. 33.

7) Krgi bnisse I. "«>. Inv. I, 50. Sl öder iimgeki In t A. NiKiiq). KaiTToXtäcC.l.G. 3Aü3, luv. 1, 20 u. «. w.

8 Inr. 1, Kil. Ergt<bn. I, 76. Er^obn. II. 4» ,<>u<° die Sdilteht bei Magaeiia betuliche la-

icbrift,'), ebettdaeelbtt II, 4». luv. II, S7 («u« Attalo* Ii. 2eit).

4) Faal. 3, 1». 10.
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dtiart gesonderte Kultobjekte vorlMgen, dttrfke eiuiual scbun lUraus xu ontadiiiieii ma,
«lafs in aii(!<if!i Inschriften iind beaehtenswertpr Wei.M' kri iinlf in ili n riltesteu, aus der

Zeit Attalos i. i^tanimenden 'j die Emplungcriii der Widmung sciiiechthiu Atheua iat

und «b«nM> nuth in •pUeren Inteluifltflii liuvnl«!! noeli eins wnfiiehe Upen Tf)c 'ASiivfic

oi!i-r ein 'itjiöv t'ic 'AOiiväc'l <-rscli(»iiit. Dann aber ist es auch an sinh unwahrscheinlich,

dafs hm-, wo doch zn^eitellos die älteute Stätt« des pergamenischeti Athenakuites vorliegt

«nd di>r Tempel, wenn anch nlelit edlmfc am hodialter Zeit atamnienid, doeh jedenlidl«

dii' alfc riH rlicf.'riiti^' i\:-s f J.ittcsdienst.-s hewahrt, dafs hier bereits eini^ fVllhc Differen-

zierung jener beiden \N'irkmig8gebict« der Güttin stattgefunden habe. \V ahr?<cheinlicher

iet ee, iale auf der Akropolie nrtprOnglieli nur ein EuU der 8tadtg5ttin existierte nnd

dieser erst später zu dr-in Kult oim.'r 'AGnv« TToXiäc m'\ NiKiiip('i(:ioc erweiiert ir-irtlp, etwa

durch Auftit«llntig eiu^r Statue der ^iikephoroa als iröp^bpoc iu der L'ella der altcu PoUas.

Die Hauptstitte de» Nikephoro^ltei befand sieb ja bekanotlich fem tod der Burg in.

lU'iii Torstädtiiicheu Nikephoriou, dessen nrämluii^' vicni iiht t-rit Attalos I. verdankt

wild. Jedenfalls geht auf diesen Ucrrscher die Einrichtung jener Festspiele zu £hieil der

Athena Nilceplioros surBck, deren neunter Feier in der InBchrifl der Priesterin Metris*)!

deren zum eratt-nuial von l'olybius') jifedacht wird. Da uiiii (iie auf der liurg gefundenen

luüchrilteu Attalos I. (sie gehiireu in seine frühere Jt^gieruugazeit) Athena den Beinamen

NiKT|q)6fioc noch nicht geben, wol aber dorch die um SOO fallende Metriainaehrifl ihr

Uiernu dai^elbst bezeugt int I^Krg. I, p. 75), 30 wird die gedachte Erweiterung des BlUtg'

kaltes iu den letsten Jahren des Attaloe stattgefunden haben. ^)

Wenn demnaoh die Annahme eine« Do|)peU«-mpelB der Athena auf der liurg

schon an sich abzuweisen ist, so tritt ein äufaerer Grund hinzu, welcher dieselbe nieht

minder auaschlicfat. Demi bei solcher Annahme würde jener tiott zu kurz kouiiuen,

irelchen man »chou lange ala Theilhaber an den Ehren des Platzes erkannt hat (C'onze,

Ki-gebu. I, 78), nur ohne »ich bislier über die Art und Weise dieses .\uteil9 zu äufserii.

Zeus ist es, der in den Funden dee Tempetbeairk« neben Athena eine so dominierende

Stellung einnimmt, dafs man ihn za einer sekundlren Rolle nicht herabdrQckcn kann.

Zwar Kleinigkeiten wie das Altürchen mit der Auftschrift An Kcpauviif»'') oder »ein Seiten-

stück mit TTi(T)^iiiii ötift üi4>i<T(i) iiiul di r Tra(;li\ l-Nvui fei mit Aia') köimlni ja immerhin

anderswoher verschleppt sein. Aber unter den groi'sen Schlachteiimonumenten, dem be-

deutendsten Bildcmhjiiuek de^ haUenumBchlossenen Tempdhofea, trfigt die Basia xnr

I) Ktg. II, 46. luv. II, 94. Ktg. I, BS. Inv, I. löl». Erg I. 77. luv, I. 57

i) Erg. I, 77. Inv. 27. ürg. 1, IS ia einer auf Pitatte usd Feigmoon iMungUcbe Urkunde. Kig. II,

M, Inv. 174.

S) Erg. I, 76.

4) Pol. IV, 39, 4 im Kriege swinchen Rhodos ojid Byxsa» ra. 281 t Chr.

ft} Die Bahanptaing Jle7«i«i dali snt Emnenea II. das vemtadtiBcfa« Hikejilioiioii angelegt habe

(fttgim. in A. E. See! «, XTI, 4M), iHirahte auf einer Mielum Leiaitt bei Strabo S. 6M, Ultte sieh

iiber schon im I{ni''lii 1, ;;rif l'olyliiii« verbieten aoll^n. Kach ^-trabo bat Eumencs das Ileiligtmn nur mit

einem Hiun bepfi.i(iit, nhar die Verwüstung duri'b Philipp ww eine »o ffrömllifhe gewesen (l'olyb, 18, l.

17, iv. .l;iJ4 ilir Thittigkcit de» Ki^nig« »ich auf eine Ke !<t.'iui ittuhj,' des fjaii.'r'u li'-ih/.'liinii: erstmikfu

mufiite. l'ber Buinc sonatigo Tbfttigksit für dieses Kikepboriun giebt die delph. luecbr. (ü. de c. h. 1S81

8. 99a ff.) iut«re««Ante Auskunft.

•) Hig, l, Ii, Ia?. W.
7] fing. II, ftt: Ibt.
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Sieg»K>lattie Attalos L eine Widmung an Zeus und Ath«na .... &Ti|cav Ali 'Adnv^^)

|).ii,<ii -clilifrseii «jclt f!i(* beiiU-n (frofsi'u Hlöoke m:t Irr Iiisciiiitt . . . . u Ali Kui 'AHr|vö

NiKii(pdp4t au» Euuien«!^ II. uUi>r Att»lui> IL Zeit' , U-mvr <hf uuitaugreiclie VVeiliiuüclirift

Attalm 11. mit All ml "ABrivf Niici|9<|M|i.*) Dura kommt die Uber mehrere Hamarplatten

hiiiluuf<!n<l(> Inschrift dcssel'u^n Mt.ili >. w.'dfi.^ im IfalliT.lir-zirlc iT,->t'niiil(ii nur] viii rt-ibii

DMch (Jeu tevbuiücheu Merkiual«-ii in die Kilckwand der .Nordlialic verwiesen wird; auch

n« gilt beid«» Gottheiten:

Bcf U:i>.f:i" : 'A[TT.i>,nf p.-K iXt'ii;<: 'A'ttä»ou XT'iCfr) T"!" v ''üv kuItöI

nöXeMov (ifiüviuv Ali Kjai 'A6riy(ji NiKii<(>öp()i (l^rgebu. II, 31).

Von Gewicbt iirt; endlich die Inacbrift «uf dem Architrav eben dieser Nord-

halle. Picsill i 1m -i liriinktc sich nach der /.weiten .Ausjjrahiingsfaiiiiiri.'iii-" auf die I^mIi

Btabeu A I uud wurde tou Bului*^ su ['ABqviji TToXidJbi ergümt. lude&st-u siuü in der

dritten Atngrabwigtiieriode, in deren ineobriftHcben Znmich» mir dnreh Herrn Dir. Conses

(tUtf Einblick niJV'lich wurde, sechs weitere iJiulistaben dieser Inschrift 7.n Tajje gekommen ''),

welche beweisen, dufs auch die Nordhalle selbst eiiu: Weihegabe an 'Zeiu und Athena' ge-

wesen ist — Nehmen wir xn alledem noch hinxn daa im Thorsebutt gefundene Frieaetfiek

mit dem Hilde des .Adlers und der Eule »»der die l'liitte, anf welcher Zeu« und Athena Schulter

ani^cholter gegen Giganten kämpfen"). sr> besitzen wir eine grofse Menge von Zeui^niwen

fdreinedorchauB koordinierte Verbindung der beiden Gottheiten im Knite der Tempelternaae.

N'un wäre es ja denkbar, dalV auf der ]>erj^ameni8ehen Uurg Zeua und Athena

einen vaöc koivöc beul'aeu.') (icgen solche Annahme «priclit aber einmal der Umstand,

dala zwei erhaltene Pronaoasftulen eine Widmung an Athena allehi tragen*), also den

Zagang zu einer Cella schiuflckten, weiche dieser Göttin allein geweiht war. In gleicher

Wmat apricht dagegen eine üeihe von Inscbrirten, welche auf unseren Tempel benigcD

werden mihaen imd dodi atatt der bei einem vodc koivöc zu erwartenden Beanchnnng ala

eines itpov Aiöc Kai 'AOrivfic nur ein itftdv 'A6r|väc nennen.') Dagegen steht letzterem

Ausdruck der Annahme eines Doj>i>eltera|ieis durchaus nicht im We^e, da in sakraler

Hinsicht ein jedes der in einem Doppeltemitcl vereinijjten Ileiligtilraer ein itpöv oder vaic

für sich ist, so dafs l'ausnnins bei lJe8|ircchuns des IJo|>|iultem|)e1s von Mantineia die det

Leto gehöriffe (Vlia mit j^itcm Hecht AnroOc tfpöv nennen oder in der Pirriegese der athe-

niocbenBur^ "'I mit vaöc xfic TToXiäboc speziell die der Polias jjeweihte Ostcellades Erechtlieiou*

be7e> iiiii'u .1 ir Iti Si.iiat liiihlcrl rudlich auch nichts jenen,im pergamenischeil AUtriWlirk

gefundenen iSteiu, dessen metrische Inschrift einen Prieater und Tempel dea Zeas nennt:

n Krp I, 83. luv. Iii».

S Kri,'. 1. T». InT. Sl.

S Krg II, 4«. LiT, VI.

i) Er;. II, M.
ft) loT. m. 4B.

«1 Kri^, II, l.'} uiul 6«.

7' Naoi Koivoi durch Paus, bey.eugt fttr legen 8, 63, 7, Mogalojiüliii », 3'.! M umi b'ura T, 'lü. 9
vu 1

1

A<|l(H>^iTr|( Aiuvixoii TC, für AmorKor •\iuik Boll. d. e. fa. UM. p. 44S tspm A»be R. 'M, Tloktdtboc

ygi Kofs, inst. iued. n. ».S (lo-i) Sil |Luu!o-i)

8) Erg- II, (Ulli <_'unje in ileii Sitzunnflfur. der llerl. l«H4 ."i. 7.

«) E(g. I, 76. lar. 89 oad IUI, vgl. ebd. H. 79 die aal Fitane besflglieb« biscbnft

10> I, K, 1.
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epMnv flupaiov Poüepoc icpeöc TOÜ AiAc

ti'bpu<£ (puXaKtt TOÜ vtdi Kai ^ÜTopa i Er^. 1,

»uf die Zetu goweiht« C«lla ein« vaöc 5iirXovc xn beziebeii, d. h. tasanehiiien, >ia& diMw
Stein (wie so viele andere Gegeiutände) tou der Terrasse des dorisdien Tempels auf den

f darmiter befindliehen Altarplat?. verscblej^ worden ist.

Meine Herren.' Wenn icb ea als «n sageatandenes Ergebnis der bisherigen AofK

nitrungen aufstellen darf, dafs auf d<>r Itallenumselilossenai IVrniBSe oberhalb des grofsen

Altan Zeos und Atheua in glfjicber Weise Vprpliruu(a! Kefuaden haben, wenn anderer*

seits an eben dieser Stätte »itili docb nur ein einziges Tnin|ielgcbiiiido hat nachweisen

lassen, so sehen wir uns duraaf beschränkt, in dickem Heiligtum einen vaoc biTrXoüc

Torau^zusct/cn. Und fliwieli solche Voraussetzung nicht eine tretTliche Bestätigung in

jener mittleren Trennungsautuer, deren schwache üeate den Scharfblick des Architekten

nicht entgangen »iudi

Und nun. bitte ich Sie zmn Schlul's Ihre Blicke einen Atigeiiblick auf den

grofsen Altar zu richten derselbe ist genau ebenso orientiert wi.' >h-i- üiicr ihm

liegende Tempel'}. Nun hat Herr Direktor Conze diesen Altar kUrii.lii;jj ; uuith glück-

liche HerauzichuMg «ler Inschrift von Klissekoei überzeugend als den AUur dea ZcAc

CuiTrip nachgewiesen. P'assi-n wir den auf ilin hcrabiichauenden Temp«!, wli- es bisher

geschehen, ul» ein Heiligtum der .Atliena l-'oiiai, no fehlt zwischen beiden OebiiuUeu

dat> innerlich Terknillpfende Band, welches anzunehmen die gleiche Orientierung von Altar

luul Tempel um so mehr auffordert, je mehr die Orientierung von Norden nach .Süden

eine aufsergewöiuiliche ist. ÜUrfeu wir ab«r in diesem Tempel ein Doppelheiligtum au-

nehmen, so M jeneo Band in innigster Wmse gdcnSpft: die auf den Altar de« Zeus Soter

sich öffnende Cella ist das Ileiligiuui '!e-^ ^löttervaters, die nach Norden gelegene Cella

dasjenige der Atbena. Wie aber in den Be.'^itz der Tempelterrasae sich in gleicher Weise

Zeos nnd Athena tBÜra, wie Oberbaupt diese beiden Gottheiten an der Spitse des pergn-

meniNL'hen PanihconH stehen, so ist es natürlich, dafs in dem Kilderiichtuuck des Zeus-

altars die kampfes- und siegei^ruhe Tochter des Himuielskünigü jene bevorzugt«, ja

geradem gleichwertige Stellung neben Zeo» erhalten mufate, welche die Ostseite des

Oigantenfrieses uns vor An^rn stpüt.'

Zu diesem Vortrüge bemerkt

Conae (Berlin): Wenn die Doppelleilung des Tempel« nnd die Bestimmnng der

beiden Teile für zweierlei <i«ttesdieust feststünde, so würde die Zuw.isp.nt; an Zeus und

Athene ja treilich naheliegend sein. Duck sei beides, wie auch Bolin im zweiten Baude

der 'AltertOmer von Pergamon* betonen würde, alhu nnsieher. Sodann scheine noch in

l'ergamon die Erbauung des grofsen /eusaltarH auf die Annahme eines altertdnilicbeny

tempelkosen Kultus des Zeus unter freiem Himmel hiuzutahreD, wie ebentalis i. B. in

Athen bekanntlich Zens Poliens neben der im Tempel verdirten Athena Poliaa seinen

Dienst unter freiem Himmel gehabt habe.

Thrnemer will den hypothetisehen Charakter der ifrage nicht verkennen^ doch

bringe dM VodiindAnHin mrekt hoMdinirater Knltgottiieiten den «ehwaehcn Resten der

1) ^lel >len Situationsplan. Ergeba II, Tat. 1.

S) Siuuugiberichte der BerL AkaU. iHsH y. G (.
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Trennungsuiauer iiuiuerliiu von aufsen her eiiieu sUirkeiidcn Anhalt. Die Teil lUi; <h-r Cella

in zmi glM^ profse <li iiiiu lii r Mii iui-gefii>t/t, glaube er, eine Kultcella mit Opisthodom

nifht statuieren zn dürfen, da seines Wi.Hsetia ein 0| ,i^t^1odon^ sidi sonst überall durch

kleinere Dimensionen als das imtergeordnet« Gemach zu erkennen gebe. Bei <\uuabme

tempellosea Zeuxkultes auf der ballanumMilikmeneii Terruse hure der intdiiiftlicli er-

wähnte Tempel der rLriiiuT'ini;.

Der Vorsitzende iibermuteit dem Kedner den Dank der Versammlung.

Auf win Ersachea aberaimmt nunmebr Prof. v. Brunn (Mfinehen) den Vonit».

2) Vortnig de« HoiMtB Prot Dr. Gaedecheni (Jena):

'Dir Miitlflr HttlUM**}.

'Die Lankof>(i;;r!ij!|iH, seit ihrer Aufdeckung zu keitu r 7* it vprnur V.!ii«*r'jt. ist

ueuerdiuga mit besonderer Vorliebe besprochen wordeu; die auttallende Obereinstimmuug

der Btfttui^ dn leidenden troiecheD Apollquleeters mit der Gestalt einee der unterliegende»

(ligauten :itif" >"iiif r n>-liiT[ilatte de« jiei-gamentsrli' ii I\ri7ri«sa!alt.it> li;it zu ihm hiN'ressan-

teakeu Krörterungeu .\nliifs gegeben; getlAtteu Sie mir eine evidente Benutzung jener

antiken Fignr Ihnen Tonnfllbreu oder in Ihr Gediehtni« snrBeInnnifeD, wie rie abaonder»

lidwr, ja befremdlicher kmrn fredacht werden kann.

Im Jahre 185'.) gab GoettUug ala Vorrede zum äommerlektiomkatalog der l ui-

venitiit Jena ein Ueinea bnmenca Relief dea dortigen MuHmniB heraui, welehea kBrlidi

den Cacus darstellt, wie er die Rinder dei aehlafenden Heraklea an dm Schwftnaen in

seine Höhle zieht.

Ooettling hielt das Bild tUt antik. Bald dannf pubUzierte Bellermann im 3?. Bande

der Jahrbücher des Vereins für Altertumsfrounde im Kheinlande ein ganz ent»pr>'rli(<u.lfs

£xem|ilar des Berliner Museums xugleicb mit drei anderen lielieCs derselben Sammlung,

Toa gleicher GiQfse, Stil «nd Teehnik, alle vier aut Blei gefertigt. Sie stellen dar:

1) Caen^' List, 2j Hercules über dem besiegten Cacus, 3) Hercules, einen Kentauren be-

kämpfend, 4) einen nackten Heiden von trefflicher tiestalt, mit enteohiedener Benatzung

antiker Bildwerke gearbeitet, schencbend zwischen zwei wilden Stieren. Bellermann glanbte

Hercules mit den Hindern des Ocrvon erkennen /u kSnueis, (t.H-tilii:<_' « rinncrte an die

Reini^un;;; der N'iebatälle des Aagiaa durch denselben Berus, und uudi ich v&n am
ehesten geneigt, hier eine diskrete Darstellung dieses der Yerkürperung durch die bildende

Kunst so sehr widerstreitenden Sujets anzunehmen. Diese Berliner Bleireliefs tragen aber

sämtlich an in die Augen fallender Stell« in grofseu Lettern die Inschrift: Opus Moderni

und erweisen sich demnach als nicht antik, nondem a1« Werke eines anch sonst gelegeni-

lieh CTwUmtsn Künstlers der Heiuiisxance nameni« Muderno. Und nun fand itich, wie

Bellermann vermutet hatte, bei genauerer Prüfung auch auf dem Jenenser Exemplar die

luüihriit, zwar zum Teil weggcfeilt, doch in den Buchstaben MOD noch ganz gut zn

erkennen. Ooettling beeilte sich in eint-ni Additamentum ad taboUam ahanaam (JenenasT

Lektionskat i!i fr. Winter 18G2 <.i;5) seinen li rhim einzugestehen.

.\ut iteliefe des Moderuo auimerksam geworden, fahndete ich nun bei Besuchen

I i D l >\vT Yotkng iMMNidei» aaf voiiseUgtcn DenlanSlcgrn baiieite, iit derselbe hier mir ww<
(Sglich gegeben.
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Kunstsammlungen und beim Diirchblütteru von Ku|)ferwerken und Katalogen auf

«oIpIip iiiul fand tlbirraschend viele Wiederholmi)*fii, liaM 'hr ffnnzfii Svrie, bald von ein-

zelnen der Darstelhiugen. Die Museen zu Berlin und Jenu sind genannt. Die letztere

Sammlimg bat inzwischen noch ein zweites, und zwar vergoldetes Exemplar mit dar Idat

dcH ('Hni"; orlialfi^n, wpleh<«9 Wolf von Goethe in Vrii'-dit; orumb und dorn Institut M-lienlile.

Aufserdeiu sind Kxeinplarc im Musee de Cluny, im fürstlichen Museum zu Arolsen, in

den GoetUaehen Smoinlmigen in Weimar, im BM(!«no so Plorenx, im K. K. Ifflox- und

Antikenkabinott und ;m K. K. Musetnn fftr Kunst und Industrie in "Wien; ardfrc finden

Bich b«i Moutfaucou abgebildet, und ich zweifle nicht, dafs noch wauclie andere Exem-

plare exisliemi, Ar dem Kachweianni^ ich eebr dankbar tein wlird«.

Dil- -hirlci' II*'rvurliF'5ii;iig ili r Tiiscbrift zeujff. vom Seibatvertrauen des KHij-Hits,

die häutige Wiederholung von der Beliebtheit seiner Werke. 2war giebfe e» auch Exem-

plare, welche den Namm des KSnellera niebt tmgeä, und bei denen an eine pietitloae

Wegfeiliinj; (li'ss.^lben, wie sie iiuf tlt^iu iTSten Jenenser stattgefunden, wohl nicht zu

denken üt: die drei Wiederholungen bei Montfaucon, eina der (ioetheacben t^kOcke und ein

Exemplar im Wiener E. K. Musenm Air Kunat and Indvetrie, welehea aber atatt der vier*

eckigen Tafelform die eines Medaillons hat; sie wenlen am ehesten als spätere Kopiecn

dieser beliebten Muster anzusehen sein. Doch hat auch Modemo nicht immer aeiae

SehBpfnugen signiert (s. unten).

Wozu dienten nun diese kleineu ßilder? Ein Lodi zum AufliUngcn des Reliefs

in dem zweiten Jenenser £xempl«r, vor allem aber die Abbildung bei Moutfaucou bieten

eben Anhalt. Die Belieb nind dort in die drei Seiten eines Geiita eingelasseu, einer

nrne «pii H]i|iarteiiait autrefci^ a .Mi de Scignelai et qui est anjvnrd'hui de Milord Coniie

d'Osford. Moutfaueon achwaiikt, ob er das Grr'At als lampe oder nrne eiiH'raire bezeichnen

aoll; ich mSchte in demselben eher ein Räucherfafs erkennen. Jedenfalls zeigt es eine

Art der Anbrinjiung dieser Hcliefs des Modemo, für welche dieselben wohl, wenn sie

auch gelegentlich ab selbständige Kunstwerke betrachtet sein mi^gen, urnprünglioh be-

stimmt gewesen »ein dürften; in Truhen, Möbeln, Kisten und andere Geriite als Schmuck

eingelassen oder an ilin>?n bt-fesligt /.u werden.

So anmutend aber auch diese Bi]il('ii'n -M-iu ninrffn, «0 ^nanchiN Interesse auch

die UekanntJ<ch;ift mit einem neuem KilijKtltr bict^jt kiimiLt!, dirr t^iuc selir eiugeheude

Kenntnis der Antike besafs, so wtirde ich doch nicht gewagt haben, Sie eoo dieam
Kleinigkeiten zu unterhalten, ^be ea nicht noch andere Weriie dea Modeino von giSbe-

rem Helang.

Die Nuti/en Aber diesen Künstler aind apSrlicb. Ea «preeben fiber ihn Oicognara

im fflnflen B;u)il!- ^ Storia della sculttira p. 40.*^ sq. und Tii d//! in >. ni/inr.arin degli

artisii Milano IHIT s. v., deu Nagler im zehnten Bande seines Ktinstlorlexikons aussclu-eibt.

Cicognan wei«t auf eine N«lw dea Direhtora dea HedaShmhabinetta in Mailand, H. Cattaneo,

hiu, iinfli wclrlirtii /«ei Ha^n-lfd'?: nus Silber in der '('n|srll:i Af] faslrüi. ili T;iixemburgo*

seien. Diese Capeila di Luseujburgo hat mir viel Kopfbrechen verursacht, bis ich die

Angabe ala einen lapeos erkannte; e« mvJb LaMobnis heifsen; denn ans diesem Sebloase

staraiU' II zwei Keliefs im K. K. Museum fiSr Kunst nnl Industrie in Wien, die in allem

der Heschreibuug bei Cioognara entsprechen und im Katalog jeues Instituts verzeichnet

ateben, mit der Notiz 'silbern, teilweiae rergoldet*.

r«ilNia«antM Itt ST. ndUUisanntHlus. tf
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Als auf meine Bitten um Cbernahm« v«n Vorträgen für diese Sektion viele ab-

•dilägigi- Antworten eintiufen und die Notwendigkeit geboten schien, ftir einigen Ersatz

SU ftorgen, wandte ich mich an den iDiicktor Sitelberger von Edelbprg, «Icr mit grQCster

Freunilliclikeit treffliolie OyiiKabgOw« jener Reliefs mir duckte, tüp ich Ihnen hier tat

ächau vorlege, in der festen Überzeugung, darH «lieselbeu Ihnen aufriilitl;;!' Freude bereiten

werden. Kompomtion, Formenbildung und Charakteriaiik der Kijguiei:, Verteilung tmd

61i<^dorung di>s reiclion l^cUmncks sind ^eieh TonflgHch, die Arbeit ist von staonene-

werter Feinheit und Sorgfalt.

Dm eine stellt Maria auf d«m Throne dar, von Heiligen uuigct>cn. Alles atmet

hier die eingehendste Kenntai» der Antik«. Der Tbrai wird dnieh einen anf 8phin»n
ruhenden Opferaltar gebildet, dfii >~in R-'lii'f mit (Inr Dursti ll • Ines heidnischen Ojifors

sierl Vor dem Altar ordnen zwei Knaben einen ilahneukatti|)f, ein treues Abbild ein*

schllgiger »Her Daraldlnngen. Der Krieger links mahnt m die aebSnaten statnae thota«

eatae, der heilige Seba^titin n-ilii- im die aumiitigHten Bilder di-s Ajtollo. Die <.inippe

hebt sich von einer thärartigeu, reichen Wauddekoratiou ab, fUr deren i>etails sich aoch

nnschwer antike Vorbilder finden laesen.

Dieses Uelief tiHi^r k einen Eflnstlemamen, entspricht jeiLn U in St. t!, l iriifsp, .Stil

und Technik so durchaus dem zweiten, dafa beide uuxweifelhaft deuiscdbrn Künstler

zuzu'tchreiben »iud, als welchen sich auf dem zweiten in deutlicher luschrift wieder

Modemo bekeunt

I;it/(' i(s »teilt dif 'Jci*"f!.Mnin_' riiristi ihr. Erinnert die Figur r^i I N •]m

sogenannten Borghesischen Fechter, hat der Küuütler einfach die Figur des Laokoon

aas der bekannten Statttengmppe als Heiland au die Hartersünla gebnnden. Ein Blick

auf <\ü:< Uelief erweist diese Eongmens so evident, dafs es weiterer Wort» meineranta

nicht bedarf

Eh wird vielleicht erfineut haben, die Bekannt^haft eines KOnstlers der nen^ren

Zeit gemacht zu haben, der di«* geuaucNte Kenntnis der Antike erworben und sie in seinen

Werken mit der Knust seiner Zeit zu anmutigen Bildern zu verscliun'jy.en wufste, und auf

den mit vollem Kecht das bekannte Wort sich anwenden läfst: 'Sou geure ctait peiit, mais

il etait gmnd dana aon gaure/

Im Anschlufs an (li»«>«»n Vortrag macht

von Duhu (Heidelberg) auf ein modernes Relief im Palazzo Colonua (bei 'Hätz-

von Dahn, Antike Bildwerke II, 3160) anfinerksani, weldies den stterbSadtgendeu lason

vorstelle und in der Darstellung dem unter Xr. 4 trilti^i fs'iUcn ^^^ ^l<^ ilis Moderno 90

sehr entspreche, dafa auch für die«e« dieselbe Deutung empfohlen werden müsse.

Nach einigai anerkennenden Worten von Brnnna an den Vortragenden ftber-

niannt letzterer wieder den Vorsitz.

Der Vorsitzende: Noch auf eine, wie es scheint, ganz verschollene Darstellung des

Laokoon möchte ich Ihre Aufmerksamkeit lenken. In einem von \. von Wolzogen (Aus

Schinkels Nuclilafs II S. 143) mitgeteilten Reisebriefe aus Trier schreibt Schinkel von

einem ßemiche, den er der dortigen Sammlung Quednow abgestattet habe, und erwähnt

als eine der wichtigeroii Antiken derselben *oinen kleinen bronzenen Laokoon, in einer

vom faerOhmten sehr versebiednnen KbmpoeitioD (ein Knabe in Tenwaiflung Über den

biyiiizeü by Google



- 211 -

Schofs <les Vat«rs hingeworfen).' ^^'enn dieses Werk auch modern sein dürfte, so würde

MUW Wiedcraufiinduiig dock jedenfalls mit Freude begrOfst werden.*)

Meine Herren! Die Tagesordnung ist erscliöjift; unsere Arbpitpn sind hn<»tKlf»t.

Ich glaube, iii Ihrer aller Sinne zu handeln, wenn ich unsere Verhandlungen schliefst

mit dem Anidradc dufiirditBrolltD Oankw an den holten Protektor nuMiw die^ihrigeii

V>'r>ünniiliin<; ffir die mit proi^lfrlier LibenliOt OIU fitr OllSne ZllMIttllMIlkllDfle geirfkhrte

Henutzung dieser schönen Käume.

Ich icbUebe hiermit die Sitiongea der utbiologiieh«!! Sekticui.

1) Direktor Dr. Hetliier (Trier) liat die Oilte gehabt, auf meine Biüe NachforicbuDKen »nzu-

rteUan, md t«ilt m%, dab da« fragliche StOek im BtAdtiachan Mwemn za Trier lich nicht belbnde, daT«

aiber Aber den Verbleib jaear Suuultiag «r Mtbet ebeoao «wiig etwa« iHim, wia ein Bafeal QeedniMni,

an den er «ich am AnJoalt gewendet habe.

(Sehlub gegen 10 Uhr.)
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V, Philo1«gis<-he (kritisch e\ef;ftische) Sektion.

Verzeicliiii!» der Mitglieder.

äO> Junge, Dr, I'rof., Gjnmusididircktor. Ureis.

U. KftbKr. Dr., ObatUkne. Dmim.

1. U«rti, Dr., i'rof«&«or. ISiosUiu. (Vornitzvader.)

«. M«ll«r, Dr^ OlMVliliMif; KitL (SdnifUnkrar.)

3. ArnoliU, Dr
,
Gjmua'iaMirektor. J'n ii/hiu

i. A««b«riOtt, Dr,, Ka«t»« «1er K. t'luT.-Bibliothek.

HxriiiL

6. Bftltiter, Dr., (.iyniuiuiiJlvbrfr. \V«itnur.

B«brik, Dr., UjniiuMi«Uirektor. Ii«lgud.

7. BoUe, Dr., CtjmunalbilixM'. IkaOa.

S. Crntiii«, Dr., PriTKt4«Hat. Loipsi«.

a. t>anni<bt, Dr., Oberlehrer. S

10- Dintt'r, Dr
,
Prnfpwor. Oritmna.

11. Kck(t«iii, Dr., TrofeB^or. Loipsig.

19. E«ktt«iB, Dr, Ojflumiallelinr. ZttkiiL

19. rriedticb, flyiBMiwItoliiTW. HlfaUmmaiilli.

14. Ooldtnann, l.>r., Übt'rlobrer. Halle a. .S.

M. Utihrnuer, Gviunaaialclirektor. Lanbaa.

M. Mea^e, Dr,, Profenor. SiafeiliBBara.

23. Muff, Dr.. Grmnagialdin'ktor. (tettin.

M. Ni«B»yer, Dr., OjnDMiaUührer. PotadaaL

I
Uv Ni«in»r, QjmmmiiMuvr. Liic1imwiil<le.

j
M. Oehuiioheii, Dr., Pivkum. MOucIuil

j

S7. Otte, Dr.. OjiniMwultehrar. BwKii.

28. Pliithiior, 0;iniiAKiiiIlvbn.-r IVrnburtf.

1 S9. Sachtse, JtealgjBUMtMlIebrrr. äriUtbeiy

1 i. 8cU.

I

M. Scliinberg. Dr.. OyrnnaviaUtluw. tUtlbor.

; 81. Simon. (CulTar^- k Co.). Bariin.

K. SleinbeiL,-. I>r
,

nt .-rlebrer. Berlin.

33 Stier, GyranasiiUdirekt^r. Zerbst.

S4. Teuber, Dr., Obttlehi«!. Ebttrvwiüd«.

M. TolkuKim, Dr., QTanMHililinlrtor. Jwur.

19. H«iitt, Dr., OymiiMiaMirtktor. Bnuid«n- :
» • •

r-«

bwg IL BL I S7. Weiobelt, Dr., Obcrlehrw. Dcannia.

IB. Binricbi, Dr., GymiiMialMifar. Badia.' N. WSraar, t>r., FMfiMMr, KonrciUor. LaqiBg,

19^ ImalmiiikB, Dr., Prafenor. BhUb. | n. Zimar, Dr., Q^iiMMllakrer. CoNMrg.

Erste (koustituiereude) Sitzung

am 1. Oktober 1884.

Nach ScUub der ersten allf^mniwn Sitiuii|[ konatituierte sieh ^ 8«ktion iu

dem Anditoriutu der I <yiiiiKiMuiiis. Da Prof. Dr. Ditteuberger (Halle), woK-her

auf Wunsch des Präsidiuiua tlie vurbereit<>uden Geachä(te der ä«ktion flbemonin]<>ii hatte,

nicht erschieuen war, bo wurde durch Akklamation Professor Dr. M. Hertz (Breslau)

lum Vorsitzenden, Oberlehrer Dr. Mftller (Kiel) zum 8diriftt'Qhrer gewithlt. Auf dit

Tagesordnung der nüch»ten Sitzung wurde sodann der von üi'. Fr. Haurscii (Leipzig) an-

gemeldete Vortrag über 'die sog, kvkiiitchea Versfilfse' gesetzt; feraer erklärt sich auf
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Anaoelien d«t YonitMudien Dr. Ol Crncint ^Leipzig) bereit, aia fblgenden Tage aber

'die grieoIiiiQheii Fuömiogrkphfii' zu ipraebtn. ,

Zweite Sit/mii^

am 2. Oktober 1884. Hi n gen^ S\, Ular.

Ij Vortrag des Dr. hr. lianfsen ^Leipzig) über:

'die eogenannten kjklieelieii Verefüfae*.

Znnlclut bemerkte der Vortregende^), die Finge neeh der Bereditiguug der

kyklisclt«>n VersffUV« ilihiV wolil als ilir lireuiirndstc der ttiniuntei» griechischen Metrik

beseichnet werden. £r wies nun darauf hin, dal« der Lelire vuu den Süchtigen drei^

xeitigen Daktylen und Aiui|Maten ihr eigentüdiee Fimdament «iteogen sei, weil Um
gesichert gellen müsse, dafa Dionys von IIali\ irnafs au den Stellen, wo er von

kjkliveken Fülseu redet, Trusodie, oicbt Rhythmik im Auge hnt. Dabei berief er ücb auf

ffilberg (Silbenwiiguu}; S. 2iil) und Westphal (Arittozemie). Auch die offenbar alle auf

eine Quelle zurückgehenden Stellen der Metriker und Grammatiker, wo von 'Syllabae

breuibn« breuiorea' die Rede i»t, gluubte er auf jiroaodiscb«, nickt rl^tbaiisuhe Silben-

mewung deuten ta mfl«Mn. Dagegen sah er in der Lehre de» Arieloaienoe, dab (bei

rationaler Messung) dio Kv.nw ^t. ts <lie halljo Ztit, die Länge das Doppelte befaragC^ ein

Zeugnis, welches dreizeitige Messung der Daktylen and Anapäste ausschliefse. Der

Meinung, die Lehre des Aristoxenus uiHsse deshalb als unvoilstündig überliefert ange-

fleben werden, weil sie auch drei-, vier- und mehrzeitige Längen aii^sdilii'rs»', trat er ent-

gegen, indem er annahm, dafs die Lehre von den mehrzeitigen Laugen bei den Alten in

der Lohre vom xpövoc kcvöc enthalten gewesen sei, und zwar suchte er dies durch folgende

Argumentation zu erweisen: 'Das Haupizeugnis für imiirzeitige Längen bud<-t sich bfr>

kanntH( h iiu Aiüniyiuns TSellcnunini; rs lieifst ildit; Iti'i' Rliytlimi.N Ijrsteht aus
Arsis und liiesis uuJ dem vuu einigen Kevöc griiiiunien xpöVüc Die ver-

•ehledenen Gestalten desselben sind aber: zweizeitige Linge, dreizeitige

Länge, vierzeitige Länge, fünfzeitige Länirc Was Iicifscn nun ilie Wurto: Die

Yeracbiedeneu Oestalteu desselben? Ikllermanu hat erklärt, das heii'se soviel als

die Tereebiedenen Qeatalten de« Rhytbmua; aber iet denn eine swcüeitige Linge

ein aus Arsis und Thesis besteliondf^r rili\ tl.ra;]«? Nein, die zwpiTritige Länge, die drei-

zeitige LÄiige u. s. w. sind vielmehr die verschiedeueu Gestalten des xpövoc kcvöc Ferner

mUsaen wir fragen: Weabalbeagt der Antor: der von einigen Kcvdc genannte xpivoc?
Wie ii.irmh'O änm andere den xpövof Kfvöt. Nvis- nnniite ihn der Aiifrir «i<11ist? Darauf

giebt es nur eine Autwort: Was andere jipövoc KCvdc uanuten, das nannte er zweizeitige,

dreiseitige, viemitige imd fbnfreitige Linge. In der 'Riat {ebtt ee auch nicht an Spnren

v'iii Jlt Doltrin dieser anderen nintluuilii i , <li nii ilif von Jim Vcrfayst-r des ciiici ten

Traktats fOr übei^flssig gehaltenen Zeichen für den xpovoc Kevöc sind in einer bei Beller-

maDB ids § 109 beseichneten Notia fibsfiefert, welche, wie Ton Vincent in den Notieta .

1) Dil» Nacbfolgüntie nach «iner von dem Bcdnier selbst gegebenen :)kizze de« Toitragi.
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et extraits dn muiiflcrits (1858 p. 221)) naehgewiasoi ist, *m anderer Quelle stammt

und mit <leiii Xf^^^i^t <1*^^ Anonymus in keinem urKjtrrtnglichen ZuüHmmenImnge steht.

Es gab also damals, wie wir durch richtige Interpretation lernen und wie eich auch aus

den Noten der dem Traktat des Anonymus Unaugefiigtcn HuaikatOdEe crgiebt, eine

doppelte Art der Läugeubezcichnuug: Die Lungen wurden entweder durch die HinzufUgung

ein« Zeichens fitr ein-, swei-, drei- und Tierseitigen XP^voc kcvöc oder, wie anderen besser

schien, durch ein Zeiehen Ui zwei-, drei-, Tier- und fUnficeitige Länge kenntlich gemacht.

Dies galt ffir die Instrumentalmusik; iii der Vokalmusik standen insofern die Sachen

ander)!, al» es Ubertliis»ig war, die sweizcitige Liuige und die Duuer des XP^voc kcvöc zu

heseicbuen, und daher bleibt dio8 auch in den Noten za den Hymnen des Hesomedes

OAbeieidinet. Er^rügeu wir nun, daf» Quintilian, Aristides und Augustinus wohl den

Xpövoc K€vöc, nicht aber die mehrzeitigen Längen erwtdinen, erwägen wir ferner, dafs in

den Koten zu den Hymnen des Mcsomedes das Zeichen des xpövoc k(VÖc augenscheinlich

aar Kennzeichnung von ntehrieitigen Längen dient, erwägen wir schiiefslich, dafü Ari-

stoxenus durch s-'iinui Au.isprucb, die Kürze betrage stets die Hälft.- der Zeit, die LiiniTp

das Doppelte, mehrzt-iligc Lüngen ausschliefst, so ergiebt sich unl Mutwendigkoit, dal» in

der üblichen Theorie der xpövoc Ktvöc alle im Metrum fehlenden, für den Rhythmus aber

notwendigen Zeiiteiio umfafstf. timrlii, uli sie durch Pause Lri]."r ilnreh Tovr) der vorlicr-

gehenden Silbe ausgefiUlt wurden. Zum Heispiel war also cme dreizeitige Länge nach

der mieoiie des Aristoxnnis wahrscheinlich als zweiasitige Ubigt wSA ehu^tigem, dxmii

Tovt'-] ansgefllUtem XPÖvoc kcvöc zu fassrn ' Ferner berief sü b der Vorfragende auf die

alten Metriker. Er schlof« aidi au We^tphahl an, indem er annahm, die mehrseitigen

Längen aeieu den Metrikem keineswegs firemd gewesen, sondern sie seien in der Lehre

von der Kiitalexis unil nriieliykatalexi^ verborgen, wie ^ir in di i Doktrin der Rhythmiker

in der Lehre vom xpövoc Kevöc verborgen seien. Er meinte ferner, dafs sich immer melir

die Übenengmg Bahn brschen mliase, dafa swisdien Bbjthnuk und Metrik keineaw^
eine unilberbrückte KliifT existiert habe, und wenn (!ie I\liythmiker wirklich dreizeitige

Daktylen und Anapäste gekannt hätten, so mQfste die alte Metrik ein Äquiralent dafür

aufweisen, wie aie in der Lehre von der Katalexis und Braehykatalens ein Aquivaleat Ar
die Lelirc vom xpövoc Ktvöc aufw eise. Deiai^eiiiüfs kam er zu dem Schliifs, dafs die drei-

zeitigeti Daktylen und Anapäste mit der Übcrlieferuug unvereinbar seien, und dals nur

flbrig bleibe, sa Obetlegen, wie nach ihrer Beseitigung diejenigen Metra zu erkllren seien,

in denen man bisher 'kyklische' Fflfse zu finden glaubte.

Diejenigen Anapäste und Daktylen, welche in iambi«cheu und trochiiischeu Versen

als Yertreter der Jamben und Trochlöi ersdwinen, besonders die Anapäste im komischen

Trimeter, meinte er, könnten gewifs nicht dreizeitig sein, denn von strenger rhythmischer

üilbeumessung köune ja nur im Melos die Bede sein, und im gesprochenen Verse müsse

ein Anapäst gewifs mehr Z«t in Anspmeh nehmen als ein Jambus.

Diejenigen Anapäste und Daktylen, denen einzelne Jamben und Trochäen bog^
mischt seien, z. B. in den Versen hK^CCtv deöv 4>boficv dq)8iTav und 'Hpi m^v ai tc Kvbixt-

VtCH, dreizeitig zu messen, liege kein Gnmd vor. Denn die Taktgleichheit könne herge-

stdlt werden, indem man eine dreizeitige Länge mit folgender Kürze einem Daktylus
' glddiaalEe, nnd diese Möglichkeit werde auch von den Verteidigera der l^klischen Fafae

iMA in Abrede gestellt
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Inbetreff derjciiigeu Metra, als denn Haupti-cprSsentaiiteii man den Oljiconeoa

hmatelleu könne, meinte er, müsse man sich an die Lehre der Alten halten und mfl.ise,

wenn sie auch fremdartig scheine, suchen, dieselbe verstehen zu lernen. Es lasse sich

auch nicht ein Schimmer von Wahri^ckeinlichkeit auffinden, der dafür spräche, dafs jemals

eine besser-' IVailition als die uns vorliegende existiert habe. Innerhalb der riicrlKferung

bestehe kein \\ i i.'rspruch, denn die Lehre der Cu^tiX^kovicc bei Aristides lasse »ich mit

der Düktriii Jer Metriker wohl vereinigen. Es sei auch erweislich, dafs es wenigstens in

•tpäterer Zeit Dichter gageben Utt«, welche in Oberainstimmung mit der Theorie der

Metriker gearb«'it>'t ItHtten. Gewisse Anakn initiker verwenilet*-ii dm Pherekrateus als eine

Variation des Ilemiambus, und d<ut stiiuiiu- /.u der Lehre der liiiythmiker, welche aU die

CufinX^ovrec lieiridiiwt «erden. Diesen Dichtem mine ee also doch mSglicli gewcMD
sein, den Pher*^lcraf(»Tis in der von den Theoretikern vorgeschriebenen Weise zu recitieren.

Feru«r wie« «r darauf bin, dais sich derartige freier gebaute iaotbiscUe Vers«, wie die

Glykomeo und die Temnindten Kolafbmen nach Aagabe der CuitirX^MOVKc sein mfükten,

wpnigstens in recitierten '\'fr'?fn bei manchen Völkern wirklich nofliwiiMii Iip-fipn 7nm
iJeispiel sei dasjenige, was Wilhelm Mejer Qb«r die Eracbeinungen in den spütlateiuischeu

BbjÄnen, die er «1« Talctweehsel benichne, feetgestdlt habe, e^entlieb nirbt« anderes

als dif Li'lii-p (1>T CiHiirX^KOvTec.

Schliefälich sprach er aus, dais der ionische Anaklomenos eine Variation des auf-

atdgendeD ioniaehen Dimetera an, niehl ein den ionischen Bimetem beigemieebter allSo-

netrischer Ver-, luni iLif-. iii;in in 'hm niclit etwa einen dri l/i itiiirn Anapäst $tK-hen dürfe.

bo kam der Vortragende zu dem Schlofs, dal's die dreizeitigen Daktylen und

Attcpiste ans der giiediiachen Metrik entfernt werden mflfsten.

In der an diesen Vortrag sieh anscbliefsenden Debatte weist zunüchst Crusiiis

(Leipzig) die augedeutete Auffassung des ionischen Anaiciomenos zurQck und vertritt die

Ansieht, dafs auch in diesem Falle Tak^^eiebbdt sieb wahneheinlieh maeben UUst, -wo

selbst noch Westphal (P, Gi'r) Taktwechsel annehmen zu niQsscn glaubt. Es ist antike

Tradition, angeknttpft aUeidings an ^amenserklänmg, da(s im Anaklomeuoa die xweite
Länge /.n brachen nnd halb snm ersten, halb tnm aweiten Takt au »leben sei

j.nach der Theorie der MouciKoi'" l'Schol. Ilephaest
,
Diomed., Augustin, de mus.).

Hierdurch ist mit einer bei der Unrollkommenheit der antiken Terminologie seltenen

Klarheit Töllig das beniehnet, was der Musiker beirimtage Sjnko])e, resp. liilckung nesnt:

\ mJIl\ J» "Id I J *» J'IJJ' ^'«*^ «»^ »wrli die Terwuaderliehe

Erscheinung, d«re gerade die dritte EOru hiaSg mit einer Liage vertauseht (und bei

Diomedes geradezu lang genannt) wird; der rhythmische Ictos begflnstigt die Länge.

Guhrauer (Lauban) spricht sieh besonders gegen die vom Vortragenden eni-

wtekeltc Auffassung der Logadden aus. deutet auf die Schwierigkeit, ja l'umüglichkeit der

\'orstellung unausgesetzten Rhythmenweehsela hin und hält unter Hinweis auf die musi-

kalischen Kompositionen der modernen Tülker mit aller Entschiedenheit an der Annahme

kyklischer Daktylen und Anapäste fest, welche die von rhythmischem Standpunkte an

sich unzuläs.>iige Verbindung zwischen den fiVK Icov und -^ivoc biirXdciov ermöglicheiU

Im AtiHliluf'- an diese Ausführungen opponiert auch Bobrik (Belgard) ge.4«>ii

die vom Vortragenden entwickelten Ansichten über die Verbindung vier- und dreizeitiger
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YertfUrse so eincia SjratanL Dsgegvn «rklltii Nch Oeliaiio1i«n (Nflncbeo) in Eftne mit

«lern Gedankengange üid der Beweiaftihniag det Vortngenden im «retentliebcii einver-

staaden.

In aeiner Replik glaubt Hanfeen dne Tetsdnedenlieit rhrthmiKher Empfindnng

bei den Grieckeu uud moderuen Völkeru statuieren zu müsscu und lehnt die Bernfoug

auf die musikalische Kowpuäitiou der Neuzeit aU für den «utiken Struphenbau unzu-

treffend und nicht* beweisend ab. Auf die Frage, wie er sich eif?«itHch die lopaödischen

Kola der griecbi.-iclien Traj^ödie ziii<aiumeugei>etzt denke, erklärt er sie als ianibisehe Verse

mit TaktM ech^el (resp. schwebender fietonnng) in den ersten FOfsen mit starkem Ictos

auf der letzten i?ilbc.

Die Debatte wird bieranf gesehloMeiL

2) Vortrag des Dr. 0. Crneioe (Leipiig) Ober:

'Die gilecUscIei FarSatogimhei'*).

W er aut irgend einem Felde der grieebisclMn Philologie selbittthütig arbeitet,

wird auch in die Lage konuneu, die Purümiographen in der jetzt fa!<t aiis»chlieri<lich Ter*

breiteten Göttinger Aufgabe zu Rute zu ziehen. Die Noten der Herausgeber werden ihn

niieist von ThQr zu Thilr weisen: von Zenobios zo Diogenian, von Diogenian zu Plutaicb»

von da zu d<'n Byzantinern und der 'Appendix' oder 'Mauti&sa proverbiorunr. Wenn er

dieser Weisung folgt, kann ihm die wunderliche t'bereinstinuuung aller dieser 'Quellen',

oft in den sinnlosesteii Schreibfehleni. niclit lange verborgi-ii bleiben: in den allermeisten

Frillrii »iri! II .Uli f^rhliis'ii' -fiMir Wandrung noch eben ao klug sein, wie im .\nfaiige.

Auch da» »}K/iadiscljv, utfcubar nach bestimmter Hegel wiederkehrende Zusammengehen

des Zenobio.s und Diogenian mit I'hotios wird mu) leicht beobachten k&nneu. Wie erUärC

"iicb jene Übereinstiminuai; <]rr aii-_'i lilü Ii j-o tjaMr vrrsrhiciJr'iun» .Aüt'irr'ti? Vm* vcif pt

kliirt sich ferner ihr Zusammentretten mit dem Lexikographen, der sicher nicht aus Zenobios

interpoliert ist, wie Suidas?

Eine nu tli.uli-i In-- Beantwortung dieser Fragen lag den Güttinger Herausgebern

fern; ja, sie haben liurch die eig^iiurlige Anlage ihres Buche» — mau wird da« bei aller

Bochacbtnng Tor ihrer sonst so fimehtbaren Leietung »sgen dClrfSen — nor dara beige»

tragen, die^e !a ii.hs irtiiiiy; zu ersehwpmt.

Die cigontliclie Grundlage des (.iöttiuger t'or|iu» die Au^abe (Jaisfords von

18S6. Gaisford schickte dem Zenobios (Pfarisinux]) nnd Diogenian (D), die bereits A. 9ebott

zusammen herau-'^ri^f.-ben hatte, die pnr"sniinf;n<ph:sihcii T^p-täii'li' 1.<-\i"ii5!i r.risH-

nianum (C,) uild an erster Stelle *lie reichhaltige, fast 1(K.K) Artikel umfas.sende, angeblich

II Wenn ich den Bciner Zeit iu (Ur Haiiptintli«' iininwifiert«'« Vorlnv>» .jc-t?t iiiif Zun-ilfii zu

IVotokoll gebe, »o vii i i il^t l ii li In/u der Olaulw», dals ilies* aiupruchsln«' und hotteutlicb ilber»ioht-

liehe Kinleituiig in <lie vt;rw<>rr4Hi<- Tradition der l'»rOniio)n°iiphen ruaia-licm willkommi.'ii «ein wird, so-

wie der Wunsch, «lieBeii Studien Mi(Hrln'iler und Mitilltl•^e»^^>ntell zn gi>w)imeii. l>ii- hier nur im l'ni-

rttse «kinierten BauptreMÜtate und in den 18SS bei B. G. Teubner enchienenen 'Analecta cnt. ad

pSToeaiogiaphM Giaecws' weiter begHindet; mu sind nnber manelisa BiBarihsitna aar die Mitteilaagsn

aber di« Wiener Hiin.Uolirift, «owie die Autflihmagvii Aber die Herkunft der beiden latitea Sammliuigeit

dM atliolaeben Coqm». <0. Cr,)
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anonyme Sanunlunf^ eines MU Pkris aUmmoiden Bodleiuius (B) voraas. Dieae liela ndi
aus einer andern Pariser Handschrift ergänzen und erweist sich als im westutlicfaeil

identisch luii d^a voa SchoU in der 'V'aticRaft Appendix' and den Noten «zMiiMkrten

proverbia Vaticana').

Üafs die scharfsinnigen Ciottinger Gelehrt cn die Bedeutung der Bodleianischea

Huuiiulung, die («ainford richtiger goBchiitzt zu hsiln'u st-heint, nicht erkannten, !--t In (l<fr

Thal zu verwundern. Ohne die mindeste Rflcksicht aut die Überlieferung vertuhrLU nie

mit ihr, wie Schottus mit seinen Vatikanischen Excerpten. Sie verteilten die cinzclnoo

Artikel, soweit uiöglich, in die kritischen No1:<>ii -/n rl.:ti flliri^en Parönji()L'rii[iliini bis her-

unter zu de« spätesten Byzautincm, wo nun oft die kostbarsten Notizen versteckt Hind.

Ebendahin verwieaen eie die AuszOge aus dem Coislinianns sowie Kramen YaEgleiehiing

einer für die *ire'^ori!!« ryprius Trage wichtiireii nandschrift der Vaticana (K). Alle

Artikel der genannten Handschriften, die sich auf diese Weise nicht uuterbriugea liefsen,

wurden nach dem Yovgnagie Schott« in der *»ppendix proTerbionim* alphahelweh so-

sammengrstttll:*! So ist man jetzt genötigt, sich diese Überlieferungen nnek Anleitung'

der aujjehängteu Veraeichui^ae (vol. I, p. 4ßlia(^q.) er«t mühaelig aus dem willkürlich

geaebsffenen DiureheinMider ta rekoBstraieran.

rJnisforiK Ai!-2nVt', die uns wpnicjMtrns ein treue» Dild der weitnat tdclutsn

äpricbwürteräammluug giebt, ist daher noch heute durchaus nuentbeiurlich.

OaoK nene HilfBmittel fllr die Kritik der PaiOmiognphen bnudifo Htm Jahr 1668

mit Millers VerofFfiitlicliiingen aus seinem vielberufenen Athous (M). Diese Handschrift

enthält bekanutiich byzantinische Eicerpte aus einer alten äammlung grammatischer

Arbdten tod Aristophanes, Sneton, Didjmoa Areioa') a. a., sowie Tier, wenigsten« der

l-'oruj nach bis dahin völlig unln kaiiiit»! SprichwÖrterreilirn, nii rli rni Spitze der altbe-

kannte Titel <2nvo>ßiov '€niTOMn tüv Tappaiov icai Äibü)U>u nopoipiiiiv zu lesen ist.

Die drei enton, dnreh beaondie Spridtwihterreneielunsse yon einander geschie-

denen Reihen heben sich von dem Vulgär-Zenobios aufs schärfste ab: sie sind nicht alpha-

betisch geordnet. Dafs diese iteiheufolge die uiepringliehere ist, hat man von An&ng
an geglaubt; den Beweis liefert ein e^r einfadua Sienipd» Wann man »«mKyK £t
Lemmata de« A^wus alphabetisch, und zwar nach einem Bachstaben oz«but, ao «iglaht

sich im grofsen ganzen die Abfolge der Vulgürrecension. Die ersten Artikel der zweiten

Reihe und fast die ganze dritte Reihe aul'ser den ersten 17 Nummern sind allerdiogB

Terloren gegangen; abenso ist die alphabatiaeh (bilitteial) geordnete vierta ein Fragment

1) IMach firenadli^ lIitteaangmX.Wa«r»eri> im cod. Val. SW; dio UaabhiBgi^sit der H*.

von B hat (ieli mir dereb etliche nen« Probea h««iniiKt ]

2i In (liest-m Verfahren wurrfen si»' «eUxt durch die offerjl .iru ZuHuniiii'Mitri Iiijr:;.'li< k benach-

Wisr Artikel nicht boirrt. llotU. (IJ) 86fi f, laoteni cai>n)v inmyöc- uirtri kut' (AX«ii|iiv clpntai- ri

bi irXfipEc ktX., 8&G a<Mpu\ouM€voc kot' «XX(ii(*cv «al aflrq. Oer eiste Artikel wird m Zeaoliios T 190,

der iweite in der Appead^ IV 77 abgedrockt,

t) Dallt der flberiieferte Kante 'Didymot* saf diesen siilten Akadennher an lienehvn ist,

Bcheint nuin mir mit Recht vermutet zu haben. Wenn in L (und Aem unten zu bei<prechondon Vindo-

bonr;ni<i»^ iler Nanic fehlt, mi ht da« i;unx oline Bclanjf. <1a hier die Titel auch »onat uoterdrückt liuU.

TlirTi.Lii Ii ,\n Ii. TU litii,'i-ii, ''van Nauck mel. III, I;>i'' "n':i zuletzt I, Cohn Utid.T^uchOBigeD Uber dls

Quellen der Platoacbolk-u' .S. 796' g«g«n die 'Echtheit' des Scbriflcheus bemerken.

Taibaadla^iB dn Sl. ndUtgammmin«. tt
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oliiio Anfang und Ende ivon ai bis Zwischeu III lujd IV sind im Athous etliche

Blätter au^igcfallen, auf deneu ni4ig1idi«nrnM noch mtbr gMtanden bat, »Is die üehlendtn

Stücke jener beiden ?<auimlung<'i!

Diese Lücke gilt es zu ergänzen. Nun hallt' hereits Miller bemerkt, dai« die

(hritte Reili« idcntiKh ist mit der in Gronovs Thesaurus und im (^tttni^ Corpus ver-

5ffentliclit«*ii i^funmlung eines I.auiiiiHjr.ns i'Plut. I.XXX VXy welche die Unterschrift

TTXouTÜpxou TTapoi>iiai atc AXiEavbptic ixfiwvro trügt und aU Pseudcpigraphon de« Flutlirdl

batnebtet sm mtden pfl«gt Di«se FBhrte war vor allem weiter m v«rfbl||^ IfOler

hätte in der That schon ans den, nn begreiflicher Weise bi» vor kurzem unbeachtet ge-

bliebenen, £xcerpten üandiuia entueluuen können, daüa jener Laurentianus eine volUtünUigti

Zwilli]ig»haiid«6hrift de» Athoa» i«t und nichi nur den Sehlnft der dritten imd Anfuii;

der vierten Heihe, wondprn aiirh ciiif 1 i-ln r v"lHg unbekanr.t<> S.iniiuluni; i iiHuitt. Einige

Bemerkangeu Ober diese wichtige Uoudschrit^ hat F. Schöll der Karlsruher Philologen*

versammlnng torgelegt; ein« Tollsündige Kollati«n Terdanken wir fl. Juni^blut*).

Die verschiedenen grammatischen und parrinni>i;r,iiiliisi Iw n Werke »'.nA lji> r :il]fr-

dings — wahrscheinlich durch eine Laune des Buchbinders — bunt durcheinander ge-

wflrfelt. An der Spitze (loco XIII bei Bandini) eteht Zenob. M. III, iL h. Paendo-Plotarcb,

der eben dieser bevorzugten Stellung seine Berücksichtigung durch (Jronov verdankt.

Daraul' folgt die «beufalU nickt alphabetisch geordnete, im AthouK ausgefallene Samm-
lung; dann die Excerpte aua Zenodor Sueton Ariatophane« Didymoü, endlich (loooXVlII)

die nach zwei Buch.'staben geordneten Proverbien I .\l 1\') mit Tollsländigem Anfang, so-

wie die beiden ersten Bttcher des Zenobios. Man braucht diese nur an den Platz so

rildten, irobin afe notwendig gebiiren, idbniidi vor Zenob. H TIT (Psendo-Ptut), um zu

finden, dafs jene neue Sammlung in die giolbe Lfieke des Athous zu setzen ist. In daa

Pariieen, die beide Handschriften genumunn baboo, ist die Horentini.sche durchvreg kQrzer,

wie *le t. B. von den 175 Lemmata des dritten Buches nur 1,31 enthält, nieist in sehr

reduKiertt r I\irni. Sie ist ein Excerpt des Excerptes.

Spuren einer dritten Parallelhandschrift tindeu sich in den Adngien des £raamn«.

Dieser dtiert unter dem Titel 'Plutarcbi Tollectanea* wiederholt eine mit dem Lauren-

tianus eng verwandte Handschrift. Wir köiiiiei! ilini nur dankbar dafür, sein, dafs wir in

seinen Chiliaden bei dem Mangel jeglicher jirinzijiitdlen Ordnung noch heute beobachten

köaueu, in welcher Abfolge er die .Artikel und .Artifcelreihen seiner llandschi'ift benützt

\mi, Sdiicbtwetse lagern Spricliwörter aus den verschiedenen Sammlungen auf eüntldar,

nnd zwar in der verkehrten Anordnung (l<>s I.ui.ri'iit ; der von Erasmus gewählte

Titel erklärt sich leicht, wenn F<»eudw-riütareii (/.vu. iUj an der Spitze .sland.^; Von

Interesse ist die Thataacbe, iata Erasmus diese Handschrift in Venedig benuttte.'')

1) Wii» bei MiUiT S81 ff. folgi, sind Kxcerptc aas dsn Lucittn- und Platostholien , sowie

aus einem Lexikon. Die Cbertiastimmanig der letsteren mit etücheu Fra^enten de» raiuaaia« (Anall.

p. W*) ist oUerdingt frapfnoti «b man dadnndi aber selu» nr 27aai«ag«baiig <Colui a. a. 0. S. Mt'>
iMNcbtigt ittf

S> 'Cber die S]>rirli«rO«temmmlting;en des L«in«iitj«ims 90, IS* ioi Bbsiaitcben Museam
XXXVIII, 3y4 ff.

3'i Hieriiaeli ii.f Ann Analecta p. 5 Vorgetnigoni' uiuiiifi/ieion.

1, Vgl. Chiliiid. II 1, I p. ib'i cd. Banl. 1569. An divfi>r merkwürdigen Sttlt«-, di.^ ich a a. O.

hätte «iuu«hen BoUeii^ xHttit Knwmus die leichen faaad»chnfllicken Hilfnoitiel auf, die ihm m UeboM
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Endlich hatt« ich das GiOck, bei einem Aufenthalte m Wim die Beate eiiMr

vierten Purallelhaudschrift aufzufinden in dem bei Nessi-I uii ht richtig {unt*r Diikmü«!!)

katalugisierteu cod. phiL Gmec JS'o. CLXXXV. Die Uandächrift sttuumt au« dem Betiitee

des TMetiuiiMlieD Geldoten Eridiu' and Icub 1672 nteh Wien. Bio enthKlt mn enter

Stelle Zenob. M. 111 (Ps.-I'lut.^ uni! fit'. I" die zweite anonyme Sammlung iIcs Laiirentianus.

Darauf folgt, durch zwei leere Blätter getrennt, fol. 7—65 der «Iphabetieche Vulgär-

Zenobios; er trag unprünglieh eine •dbattndige Pnginienmg and itl offeiib«r aoe einer

aii li rt ii Tlandschrift einc:el< '-'t Fi l, 66 ft". gehört unmittelbar an ful 6. Diese letzten

lilättcr enthalten in sehr Ubier Verliuisuug Kxcer|tte aus denselben gramuatischeu Traktaten,

wie L.: «lu Zenodor, Arisiopbaiiea tod Byians und den X^etc TTlkiTUfvoc. Direkten

Nutzen wirft die Handschrift wohl nur für die Laurtiitiiuiische Sammlung ab, für die sie

etliche evidente Verbesserongen bietet. Von gröfserem lutereaae ist es, dafs die Ilecherchen

über ihre Herkunft wieder nach Venedig fUnten. Bs ini lehr woU m&glich, dafi in der

Marciana die Vorlage der tfannakripte des Enwmns nad Eridu« noeh «nntkl wieder

auftaucht,

Oer Bestend dieser HandsebrifksnUssse'^) lifst sieb teboUariedi koiz so dnntoUen:

Adieni M[i]lMi] 'Viiid[«ilMa}. Archet

1. 89 Art.

Inicr. ^Znv(i>ßiau iiriTOfii') ktJL
4. ca. «0 Alt - I

S. 108 Art.

1—14 verioren
6. 10 Art fon 16 an. _ II

<! m Ark

t9—m Tcrlofen

1. 181 Art.

Sabacr. nVjVTopxov

mpai|iiiii Kii.

l. wie L. iU

9 Anen., «8 Art. t. wie L. IV

4 Alpliab. firagu.
3 0^ — av V

Man ^ieht, die I,n(4;iMi i}vr AtLrus können aus den Pariillfniaiin?* liriRt-n nur ti'il-

weis« ergänzt werden. In allen fehlt gleichmülkig der Anfang der zweiten und der liest der

atanden. Durunter wird manchedei geweaen aein, w«t aplter veMehellen iat (ygl. da* Amill. p. es »q.

iiaeli0ewieaeD« Koatikerfragmeat) ISbc UatenmclNuig jenes eben» leidilMltigMi wie ruabeniehtUcben

VftAm ist «ehr an wftnaehai, chon wtgm umeir fiedeutanf flir die Littanlur- md lolfautgeaehklite des

16^ nnd IT. Jahrbtmderts. Wir emplolileB sie <1eni mu EraamH ao heob verdiento» Wiener Oeldiitsn.

1> Oraui rerCfToiUiclite tat VerroUstilndigunK das AfliMM Rev. du phil. II Exeerpto Sna SÜMm
K^i uii.il-n^is. Dubui t-titiiiii;,' ISun, dafs dii-üc «patc, aber manfl»-- ' it<li-. r I nl i kannti- t-nthaltende Koni-

piiattuD t>ärciU l&<id von .\ldu( g«<lruckt igt, und <war nach «üuuiu Uvaceni, luckeuireicD Exemplare.

Für uture Zweckt' ist von Wichtigkeit, daf» dor Kumpilator einen Gi"Dii?lla» Ton L benutzl hat. Mein

a. «. O. ä. 87 «chwankende« Urteil kaim kb Jetat dabin ptftciaieren, daJ'a «s nur in FiUieu, wo die

Solnift in L Vind. sndemt'lhfh geweidmi iatk Becfiekaiditigiiiig Tenlient Sehr bezeichnend ist es, dab
man Qaialgeds sue dar Lnll gegriffene B€liaii|itaDg, jene AUina aci von der Jantina abkllagig',

so lange saehigeipfoclMii hat
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fnaften Sainniliiiig dM Arebetjrpon». Dirne Locken mOsBen sehr frflh entstuideii aein und

wir wiirdeii wenig Hofl'nunc halii'n, sie at'sjr.uiüllr'n, wenn nlrht Har.il>.'5irittpri riwr gaDC

andern ßecenüoii — des aljthabetiscüen 'Vulgär-Zeuobios' — vortmiiUen würfii.

Hier uub man t&tk «inSelwt von dem Vonnrteil freiimclien, daA jene iin GSttiiiger

(."orjHis unter v(•r>.-hipdcnem Titel abgedni. l;!.
!! mn! doch bis auf Einzeihniton Ob'^r' iti-

Btiniujendeu "Quellen wirklich Terechiedene, ron einander uoftUhängige (ju«lku aeieu. Viel-

roehr kftmieii wir d«D *proverbia BodleUiiK* (B) mit d«m«e1b«n R«efat oder Unrecht den

Namen des Zenobios ' i
ln'il'^n n, wie ili r .in il r Sjiitzo do^ r',,rjii ^ Lil/gedruckten kürzeren

Sammloiig (P). Aber auch der sogenannte 'Diogeaian' (JJ), der eine ao verhäogutavoUe

Bolle geüpieH bat in den alten und neuen UnterEoefamig:«« über die griechiaehen Lexiko-

fP"aphen, ist nichts aln eine, ob^^ndrein durch die L'mF.ti t!i.iiu etlicher Quatemionen in Un-

ordnung gebrachte Vulgärfaaudschrift des Zeuobios. lu etlichem Zeuobiosmaimskriiiteu

iat nSnlich als Einleitung em Exoerpt hc ivn AiorcvtovoG ircpl iTapot|«tt&v voraugesetat,

welehes theoretische Bemerkungen über Sprichwort und Fabel enthält und, ursprünglich

wohl einen Anhang zum Lexikon gebildet bat; wie leicht man den Titel irrtdmlicb aof

die folgende SpriohwSrteraanunlung beziehen konnte, leaehtet ein.*) Alle dieae Uud-
8chriflen gehen also auf dasselbe Archetypen zurück und ergÜM/.- ii -n h gegenseilä^

Doch hat iler Bodleianus und aeioe S;>ippe die Zahl und ileihenfolge der Lemmata von

allen am besten bewuhrt.

Vergleicht man nun seinen Bestand, wie er Inj tiaisfoi-d vorliegt, mit dem der

allioi^R-hen Recens^iou unter gelegentlicher Benutzung der übrigen Vulgärhandschriften, so

ergiebt ."ich folgendes Überraschende Resultat, l.'nter jedem einzelnen Buclistaben finden

sich die entsprecliendi-n Artikel jener fünf Si>richwörterreihen schichtwei.se wieder.

Die <b:-v vi' r er.sten wind obenhin Ha( "i > iu.'ra Buchstaben geordnet und dem i iil spri'chen-

den Aua.M:luiitte der ftlntlen (bilitterjj aagelcgten ) Sammlung angeschlo.ssen. LUiiuit ver-

hindet sich unter den iii' i-;< ii Buchstaben noch eine sechste Schicht, die sich ebensowohl

durch die Korgfiilli'isti' iuw]\\ nur bililterale't alpli.iin t i-rlü Or lniiii'^, wi.- durch zahlreiche

glusHematische Artikel und wörtliche Übereinstimmung mit Huiiiun ub/.uheben pflegt.

Die Vulgfirreceneion aluimt also aas einem Aichetypon, welches gleichfalls jene fünf

Sammlungen enthielt; niif*.'! ili-ia .\\«--r sind sie aus einem Lexikon interpoliert. Sehr nahe

liegt der Gedanke, dals dieseii i^exikou d«u»i>elbe ist, aus d«m das oben erwähnte £xcerpt

nepl «rapovutüv entlehnt xa «ein aeheint.

Wir dürfen demnach Pri ivcrlifen , die in der Vulgärcodices uüt'T Artilcf !n iler

atboischeu Uecensiou stehen, unbedenklich zur liekouj«truktiou des beiden }lau|)tgruppeu

geneinaehaftlicheo Archetypons benaicen. Auf diese Weise kOnnea wir zuiÄelMt jen«

beirlcji LTroI'-i'n T.rirlci'Ti in Ml.Viiul, ;^l^ff^l!^•n tjnfl ganz be.'jOnderf 'V-f in T, ^'in'l. st_-]ii'

verkümmerte vierte Sammlung ergänzen. Doch wird bei einem derartigen äufacrlicheu,

aonwagen meefaanisehcD Verffthren eine definitive Entscheidnng oft unmSglich aein; die

1) Ob «»« T ?rk!ich bo Rsini zufällig ist, dais joni'i- liinlii!iuiiisi.;lio lil'elUi« 'a icrg» Zenobii nomen
]iiiasKi'i]>tniii get ir' Ii; iivf. p, III}/

S) Bieiiuif aoäiterkiain gemacht m haben, ist da» Verdieiwt H. Jongbluts. Jene« Oiogemaa-
ssceiyl fiadet sieh tw ZenoUoa aoeb in einer Wiener ttndwbritl, auf die iah an anAwr Stelle sortek-

snkosnnen gedeake. Dia PaiBseii, welche Diogenian T«r BF wmm bat, sAabtn fibrigena auch im

AtthetjFpoa geitandeo n hnbea, wie neaerdingaFr. Btaduaaaa aadMBvdmi eoeiit (gegen Aasll. p. 24 sn.)
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Schichten lBg«rn mdit QbnBll r«in1i«fa eiiie «uf d«r «udern, coudttni äind rnnst in- und

tlurcheiiian«lt>r geschoben. Hi' r mufs dalw r hv ^'eiiaur i«' Analy&e der nnir>isi Imn Samm-

lungen eiutreteu. Denn wetui es geliagt, die Art ihrer Zuäaiumeosetouug, ihre cliarakte-

lütiichen Bi|t«iMdi«fteB «nd Dntenehi«d« flMteiu(en«B, m sind damit »ndi für die

iWfifelhafteii Fülle neue Kriterien (»ewi.nii.ii. r'.Oii'i werden wir /r, j;l<-i(:li ili<- Frage in.s

Auge fttwen wtis««n, wie weit überhaupt dos ganze, nach Form und Inhalt «o ver-

MhMeinrtig« Maierial »nf Conto der Zenobioe — d. b. seiner Oewlfartnlnner Didymoe

nnd TarrhaioN — zu setzen nein wird.

Die Zusammengehörigkeit der drei ersten Beiheu des Athoua hat man von An-

fimg au voran«gcsct/.e, und gewifs mit Recht. Sie ergänzen sieh gegenseitig; Wieder-

bolnngen demelben Sprichwurte» sind iiuerliört, abgesehen von einer offenbaren Inter-

polntion gegen iünde von >Ser. III. Ein noch augenfälligere« Baad bilden die aber alle

drei Sammlungen veratrentra Zeugnisse der ausgestuchtesten Gewibtsminncr, daranter

Aristoteles C'liryNi|>|i Dikäareh Klean^h Demo, sowie die attischea Redner und Dramatiker.

Bei dem traurigen Zustande des Excnriites schwerer r.n erkennen, aber «leshalb niclit

minder beweiskräftig sind die Spuren gemeinsamer nietlu>disther Gesichtspunkte, ja muii

darf sagen: eines eitiheitlithcn Gesamtplanes'). Überall spricht ein grQudlicher Forscher

zu uns, der seinen StiitV mit rein wissenscliaftlichem Interesse behandelt, insb< .sninl'-re das

von seinen Vorgängern Gebofeui' kritiscli auszunutzen, zu lautern und zu irgiiuzi/n be-

strebt ist. So bespricht er an einer interessanten Stell* il^s . isten Buches -- denn

diese liezeichnung dürfen wir jit/t woSi^ InTfit'. wälilin — Reihe von Füllen, wo

die früheruii Furümiographen mit ihre« Krkli»r«ügen gegen die V iironologie veratiefsen*);

an einer andern opponiart er gegen die Willkür, mit der Chn,'sipp altehrwürdige Spmeh-

verae aus irgend einer sy^rnrlilirlfen o l. r i>hilo«<>pbiseben Marotte und nicht Selten ohae

redites Verstäuduis umzuinodoin wagte

DeD Anfang des sweiten Buche« bilden awü gmba Exoerptv, an die sieh vohl

ursprünglich auch eine Kritik BUg!-«« hloss. n ^lalüni wiri!. Das erst.' umfafst etwa

30 Numnieru. £s werden au«t'flhrliche historische und antiquarische »Notizcu, meist auf

Athen beattglieb, aar Erbl&nuig beigebfaehi; Stil und Anlage sind» bis herunter auf ge-

wiss.' Tvii' ii!n;i;-\vi'iii]ii;i[rf'Ti, vmIII^' ;^'Ii'ichfi'»rniig. Da iii:n imtirfn' Arfiki-1 urkundlich dem

Atthidographeu Demon angehören und sich hier sonst kein Gewährsmann nachweisen

Übt: so ist ea vSUIg erident, dafs die ganze Partie ana jener einen Quelle geflossen ist

— Kur/ flarrinr (4," H". ' folgt ein Exitcrpt iTif^cliirdi'n .^'r.uniiiiii isi lirm , <1. Ii. pliilu-

logiechem Charakter. Es enthält 'getlügelte Wurte'^ sprichwurtlich gewordene Dichter-

erae nach dem Hetmm geordnet^ sowie Redewendungen mit dialdctischen Besonderheitesi.

Sehr fein hat der Faröuiiograph unter die ersteren li<>iMiiIi'rs solche Verssttlcke der i

Tragiker und Lyriker aufgenommen, die ron den Komikern parodiert worden sind; er

1) Filr das foljfcntlf vgl Anal', p Tä.

2) Zea. M. I M P. V, »0 a. 152 Oott . . .: ei> wird eine Itpziehang dos ."^pniibTerBeii iroXai

mr* Um ßaattn MA^OH auf die Zeit den Dareios mitgeteilt, diitm über biiizugt^füisrl : oOtoc bi ö crixcM

^IfKim spAwpw «apft 'Avanfi^ovn, (k ^«pocc luttteta «ard KO|iov. £)bemo ib.M— S«dL 8M: t6 e«cciiAilw

c49W|M' irfttvirrak ToAnfc CApnrfftiic, daher die Hwlätaag da& Mtvwvoc toO Kdpiii Ytuntpuf cmmo-
PdvTOC vonrorf«n wird; denn Kuripidcs ¥vi to'ic xp^voic irp€c|JuTtpoc.

3) l, 77 XpOtimiuc bt MiTaTiO>)ci . , . ^tt^ttriKf bi KdMlyi|v: ähnlich 83 : TgL Schneidew. praef. S. VL
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•obeiut darin, gewifs mit Recht, die arimndlkbe B«»tEtigung dafOr getehen so haben,

dafs sie ein"!t Ofmeingut tles Vnlk.-- wariii. In ihir'-or.-t vi-rstündij^er Weis«" liespricht

er auch die Fruge uack den cu|ititiuc€1c der verschit-dencu Dichter, ofi'eobar im Oegeu-

•ats XU nMnehen. sItandaIsQchtigen P«ripa(«tifceni, die Obemll gleich tnola fide$ asd

riagiat witterten. Da^ :*:ich ih'f'-r-s S"tüi k nii l:f von ZcnoHjos resp. I'iilvuinK augelegt,

aonderu Tielmehr &1« Probe aus dem \\ erkc eiues Vorgäiigers excer|)iert ist, scbciut mir

nnzweifelhafV. Hit einiger WahiwiheiBliebkeit glaube ieh «e auf Aristophauei Ton B.yMi»

Kurncl^i^Tlu].: 1 /u liLibcii, der in uninitt(>lhari'r Niilie citiert winl und deeten niwwmchKfl'

lieber Tbätigkeit die Auing« des Fragmentes völlig eutaphcbt.

Jener Begriff der Bxcerptonreihe erweist sich guu besonders fruchtbar ftr da*

dritte Duch. Durch ühuliche Kriterien sachlicher und sprachlicher Art könueii wir hier

mehr oder ireniger umCtuigreicbe ätficice fOx Aristoteles, Klearch und Duhs, sowie die

«wiliechen und attischen Komilter in Ansprach nehmen. Eine grofse Anzahl henenloeer

Notizen wird damit dem rechtmäfsigen Eigentümer wieder zugestellt. Doch lassen sich

auch hier methodische ISrdrteruiigen uecbweisem. So wird 1480. Pa.-Plut. 11, ä ä. 337)

aber Sprichwörter gehandelt, die eine verschiedenartige Anwendung und ErkUniog
Sttla«scn.

Diese gemeinaamen Eigentümlichkeiten in Anlage und Bestimmung genQgten

wohl schon, um den gemeinsamen ürspruiig jener drei Sammlungen zu erhSrten. Aber

wir kflnnon au< li nuili ilii' In sich abge$ichlc)St>ene (icäauitditipüüitioa erkennen, welche das

Werk )K>herr»dite, Die beiden er^tten Bücher enthalten Excerpte aus älteren I'arümio-

graphen mit reichen Zu^iitxeD, besonders aus der poetischen Litteratur, und trefflichen

uiethudischen und kritischen Bemerkungen. Wir hören Didymos den Kritiker, welcher

ein Buch schrieb npöc toüc irtpi napoi^iuwv cuvTtTaxÖTac. Ini dritten Huche wird über-

haupt kein parömiographischcü Werk crwiihnt; ch enthrilt nur Nuti/en, die aus erster

Hand, aus den verschieden.'jten Schrittstelleni und Dichtem, geschöpft sind. Wir hören

Didyiuos den SiiiiiiiiK'r, der Nachträge liefert zu den Werken seiner VorgHiifrcr. Dieser

letzte Teil ergänzt den ersten in so aufflilliger Weise, dafs hier bcwulstH Atisiciit, eiu-

beitlicher Plan vorliegen iiiuTh.

Als eigentlichen V-'rfa-'-'^i'r luini' irli diri Didsmo'; '^FTisrnit !>- ii!i ilarüVirr kann

keui Zweifel be«tebeu, dafs aii diese ixliiitze lu der Hauptsache dem XaXK^vTcpoc ver-

dankt weiden. Kbui bat mit der Qblichen Übertreibung dea *Ein-Quellen-Prineipes* allere

diugs vermutet, dafs vielmehr der in fJcr Tnsoriptio ^mTour] ttl'v Tappaiou xai AibÜMOu

nopoi^iüiv icuerbli geuaiuite Lukill von Tarrhat die einzige unmittelbare Quelle dea Zeuobios

eei und ihm das Didymeiacfae Gut ftbennittelt habe. Ton der Richtigkeit dieser HTpotheso
habe ich mich ebenso wenig überzeugen können wie .hnijjbhit'j; vielmehr glaube ich an

etlichen öt«Uen noch deutlich wahrznuehmeu, wie au den Didymi^i»clieu Kern sich jüngere

Elemente angeaetait haben. Demnach wird man den aberlieferten Titel beim Worte
iichnien müssen: Zenobioe bat dae Werk dea Dldjmot epitomiert ond mit ZuaiUseB ans

Lukill verst-lien.

I; W'iinikrofi« hat BillitfUD^ ilumit ffrfundcn bei L. Cohn i;i>hüoL Ant. XIll, .'j S. 3*0} »gL
<)ue)leB der PlutoBcbolien 8. i^4'.«'i; tinden E. Mal», deutsche I.ittc-rutuneituag 1884, Sp. 688 f., dem ich

gern s^gntebe, dab «ich, Tum wonigeu FUlsn abgeaeben, Lokiils Auteil aictat mehr irM naeb-
«flissa IssMB.
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Die drei ersteu Reibeu scblieliieu sich also zu einer wohlorg&niaierteit Eirüieit

xaaainm«!!. Es sind vermntli^ jene drei BOcher des Zonolniw, wdeh« SnidM «rwUmt.

Schon (1;u]r;rc!i ciitslclif ilii- PrrisuDiptioii , flaf-- tlii' lif'iileii ribrigen Reihen nicht

von Zenobios, herrühreu. Von der letzten^ alphabetisch gcorduetcu ^Yj ist das auf den

ersten Bliek nnziraifelbsft. Sie wiederholt nuasenlmft Artikel der drei ersten Blleher in

wcnt'^' vf'rsrln»*i](>npr Form uml ist «ach .\nl;i;.'i' und 7\v^(•t^ vnlütr vr.n ihnen v-rscliirili-n.

Jeder eigentlich gelehrte Apparat wird sorglültig feragcboltcu; nur die bekanntesten iSchul-

»ehriftateller — Homer, Plato, DemoatheneB ca. — tangieren als Zengen. Viele Lemmata
verdienen nberliaii|.t niclit Bezeichnung rrapoiiaiai im guten alten Sinne. So finden

«ich Aospieluagcu auf SäcliriftAtelleu, besonders der attischen Beduer, die acliwcrlich

je Tolkstflailteb gewesen sind, z.B. iE 'Avaxeiov, Ix Ciipairriou. Andere Wendungen, in

denen besonders auf Mythen und Fabeln üozug genommen wird, verraten schon durch

ihre mUh^eiigei gezierte Fassung eine künstliche Entstehung, S. B. dq>' Üant(* <äi XÜ

Kipara, biiwmc Woe öitutpivov, aifa [Tip6c] ifiv oüpavlcv inürAXovcav iftedcerto.*) Wir
haben hier augenscheinlich Produkte jeuer sehulmäfsigen 'Erfindung' von F|iri(:liU(irtern

vor ans, ron der einmal bei £u«tathio8 (S. 1927, 5) die Kode ixt und die nodi bei Aposto-

Kos fortapnkt. Recht bezeichnend i«t die wi>nig konKer|iiente Kombination einer Anord<^

nung nach dem Sinn mit BlphnbetiHcher Reihenfolge. Den einzelnen Haupfartikeln werden

nämlich gleich die venvandten Sprichwörter, meist mit der Formel im toütu)v koI . . .,

angeschlossen. So findet man unter 'Aßpujvoc ßioi ßiov z.B. CapbavanäXXou rpämla, CußapiTüiv

baiiEC, Cfiivbupibou dnaXujTjpoc; unter a\l ttiv ndxaipav »leht ziemlich ein Dutzend. Mög-
lichst grol'i^e Handlichkeit für den praktischen Gebrauch bei achriftstelleriadber Arbeit ist

der einzige Gesichtspunkt, den der Sammler verfolgt

Einen giim andern Gbarakter trä^ die Torhergidiaide, nur im LanreotMuras und
Vindobonen*;- <TliLiItL'Ke Sni.iiuhiiiu'.^i ist nii-lil alii'mli- 1 i-di iff inlnet, sondern noch

sachlichen Gesichtipunktcu, wie die ersten Reihen. Ein ouchgetragenefi Stück des Zeno»

bianiseben Werkes ist sie deshalb aber doeh anf keinen FalL Dagegen spricht die Wieder-

liolung zahlrriflifr Artikel, das Fehlen von Citaten '.un Icu (li wriiirsmünnorn dos Zenobios-

Didymos, und mehr als das die featgeschlosaene, in ihrer Art ciwüg dastehende Anlage

des Ganten.

In der ersten Hälfte finden sich nicht wenige Lemmata, welche ankn ijifeu au

nieist recht abgelegene griechische Mythen. Simon und Nikon, di<' b' iden argen Telchineu,

>ind sonst unbekannt*); doch findet sich ein auffülliger Anklang au die gegebene Schil-

dernjig ihrer Schelmenstreiche bei Nonnos (XIV, 44). Auch von Babys, dem Sohn des

Maiandros und ansprnehsloserem Bmder des Marsjas, der 'nur auf einem Kohre bliat',

1^ D. L 'er hat ein ^fsp» Olflck gehaM', Der .Sinn der aaeh bei Snida* (t. \. uiE oOpoviaj

• rli c':|. ii'ii Krklürung lt!.' wuIJ il.iliin. ilnJ^ i.'ri.jiiitit . welcher Jie aufgehende alt zu- c-t ~:.'lit, lL.i*

Glüt k-ikiud ist. Die VoikoiiliuU*,ljkca tlicf«?« Uluubüii» wt nicht zu l>e»weifeln. So wird ) .iii=;in IX, 3

Oer KOnig 'qai eolom oriuntem primus vidiaget; Niss^^n (Templuni S. 108) verweilt tut Kikli rung auf

das denUcbe 'äonaeniebeii' (ärimin, BeehtMÜtertOmer 878). Wenn dar Abendaiarn ao^ht, pdegen die

MougnsdMi noch jstet ein Gebet m vemcliteo (C. Wachamath, das ah» Orindwlaad in nsusn 8. M).

i) Vi-I. Atinll ]. 11 Mi-i,, JntiL'Hlut a. O. 8. 401.

3) a' oiSa cimiuvu ktX. 2en. P. V, H,
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w«ifB kciae altere unabhängige Quell« »u bcricbten.*) Wir haben liit^r offenbar G«tcb5pfe

•'iiHT sjläfrrcu, kilnstliclien Mytlienbildurij ror uns; im zweiten Falle liegt auch die ätio-

logisch« TvuUeuz ttuf der Hand. Nüher kommen wir dem Ziele durch eine Analyse der

vier nebeadBandentekeiMlen Nuismeim bovin), IvoOc äjm* f> dir)M|CToc mSoc, jäe Iv ifhcn

TpiaKÖbac (r>— S\ die durch ^eineinsiiiiie Beziehung auf Tod und VntorMolt vpr'>in>di;n

sind. Unter & linden wir ein Citat aus Kallimackus (fr. llü p. 3Ttl Sehn.), ebenw unter

7 ein Hexametcrfinif^nit; fflr die ganze Seihe bietet, wie an Hoderar Stelle weiter uxa-

gefiihrt werden snil. Ovul i\!otn!K IV, 4'/) fl'.j frn)>|ian(« Parallelrii. llifr ist also nnrh

weialich ein helleui^titchur Dichter benuUt. in Uenselbe» Kreit« führt die zu ßaXXtiv

(li^Xoie gegebene Erxitblnnit yon Atalante und HippomeneB*), für die wir PUletM, EalU'

niachos, TheckrH t;i.-l tl ir Si liüli iOvid iiii 1
'
'rfiill tiewährsuiünner anführen können.

Dunkel ist die Bedeutung dcä A'crscs <v navi'i ^üOi}) Kai tö iSkaiiiäXou |nkoc (9); doch

mSebt' ieh yennnten, dafs er «icli nrsprfinglich tmt littenurlscbe TerbftUnine besog, wie

sie in der jambischen Feiiilleti iiin n >i.' des K'Hlliiuacho.s und seiner Zeitf^enossen wiederholt

Kur Sprache kummeu. Das unter v«ipoc koA X\ii(ta gegebene reichhaltige ilxcerpt über

ßaj>ßapuc6 v6tu]m ISfst sieb glöchfiiDa aus einem Werke dm Kallimaebo« (Scbneider U,

p. SS?) herleiten.

Neben diesen in der üauptMcbe mytboiogiachen Parümien tritt ganz beoouders

noch eine zweite Gruppe hervor, welche sich anf epeziell makedonische VerhSlt-

nisüe li<'/.ieht. Dahin gehören /.. B. die Artikel 3 Ancp^cpfTStta (von jenem makedoui

sehen MouutaiMunen^, dem wir Ahn-n»' glOckUch« L5sang des Hvtwrbonlerproblem« Ter>

danken); 4 t& Ik iroXcnSc (sc Tüpou, ^irl Tn>v Kcncfilc btQKciMivuiv, wegen Alexanders Vor*

gehen S^s» die besiegten Tyricr); Bodl. ö30 KaQa\n»a XÜ€ic (d. i. den gordischen Knoten)w

Ein ganz geringer Best genleil^{riechigchcr iSprichwörter bleibt Qbrig, bei dem sich der^

artige Sonderbeziehungen nicht nachweisen lassen.

Die au.-igeprÄgt.-^ln; Iv u'cntiiii Ikhkeiten aber zeigt diezweite Hiiltte deij SchriftdienS.

.\lt4ig}pti»che .Sagen und Legenden nehmen den vornehmsten l'latz ein. Wir hören vom
gerechten König Bokchoris und der klugen Aima (2r> 28); vom nieniphitisclien Orakel-

gotte 1'htha.s und dem Wundcrlamni mit dem Draelienmale, welches «-in.'it dem K&tttge

der .\gyptier die Zukuntt verkündete (23 21). Damit verbinden >>ich Erziilitunixen nm der

chroni(|ue scandaleuse des Ptolemäerhofes und der hellenistischen (Jesellschati m A^vpteu,

Jn einem leider sehr veratilmmelteu Artikel (27J ist von der proz.cfslustigcn TTioXtuaTc die

Hede; in einem uiulrrn von dem wunderlichen Einfall FtolemaiiKS des vierttni, des 'neuen

DioujäOB*, die von enier Kuh geworfeneu i^echslmge im Küuigüpala;it« 'unter »orgtlUtigster

Ffitigif aufziehen zu lassen — 'der lebt wie des E^iiga Eilbldii* aa^ man Toa eisfini,

der eieh's reebt wohl sem lieCi. Unter dqwwoc 'Imropxfiuv zpislt sieh eine britere Episode

1) teO B(ißtH>c x<t|Mw. So ist nr das flbnIkiMe Böfuot xofriw aad x«f>fc » kmifiaiMn;

was in L (linggbl. p. 40-2 üq.) von dem xap6c endUt wird, iil ein alb«niea Antoadieilianiia det bjrtan-

tialaehcii Di«skeua»t<5n , über ili n 'niiiliffkeit vgl. Analucti« ]• f i

2) fiie foljrt Hodl. 241. .l it IV, s Biißuoc xop^ "'"1 dftlisi' etwa hier >'Uiiiirui.keii. Dem
Spriftiwort wird (Jumit der Sinn ttil tüjv tuxövtuiv ütrv tfnici uuturposcholion; aber auch die nUier

liegend«! I^rklilrung itti ttin tk {puiTu ^irutou^vurv Ttväc <U«dl, 6ttV} iüTit tich SO« Terwondten tiewilhi«-

nifttinern b<.'lcg«n: TgL Tbeokr. V, 8g ßäXXci Kai lidXaiav mü ScIulL (4vTi TOO iifi|iftl«( MC ctc ffiOm
bmrtttfiean- TÖ Yip (MMciv 4wl Totirmc (TOKev).

Aach hier isi sriniait an den EaDimaeliM |b|«4iv i(|wci|iv|i(at kotA COvoc mhI «Miic.
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am dem KitlMrSden-Again lu HeKupolia ab; BehlieAlljcli werden wir auch in die gelehrten

Kreise d > al< xiinrlrmischei) Museums geführt und Iiiiren kleine Züge aus dem Leben ilis

Dion, des Apiou u. a. {2it u. s. w.). Die Sprichwörter selbst haben in der zweiten Hälfte meist

ein TolkttQmltehes Aanehen; Sparen metrischer Fassung zeigen sieh bei keinem eimignt
Ilervorzuhc'ien i-t ciKlIIr Ii norli, dafa vereinzelt auch in der < rnlrii Tlillffe speziell

ägyptische Vorgänge bcrUlirt werden. So erzählt der V^erfasaer zur Erläuterung der aus

H^hen abgeleiteten Spriehirihier Xoäcaio TAvTreXtav*) und cdvouc 6 cipöKTiic'), wie Ptole-

inaios Philopat^ir seinen Bruder beim Bade unthringen liefs und seine Mutter 7,um 'Selbst-

morde zwang. Umgekehrt finden sich auch g«gen ächluf« Kotiaeo Uber griechisch'

makedoniaehe Tertöltntsse.*) Der Charakter der ganzen Reihe ist also dnrchans einheitÜdi.

Wer meiner Darlegung mit einiger Aafmerksanikcit gefolgt ist, wird bereits nelbtt

den Titel für unsere Sammlung gefunden haben. Es sind Sprichwörter der Griechen TOn

Alesandria. Reminiscenzen aus helleuisti.Hchen Dichtern, Erinnerungen an Alexander den

Orofsen, den Gründer der Stadt, und au Makedonien, die Heimat des herrschenden Teiles

der Einwohner; dazu die fremdartigen (»estalten ügy)>tisehen (Jlaubena und ägyptischer

Sage, das Thun und Treiben der Ptoleraiierfaniilie und allerlei Tagesereignisse im Theater

und Museum: das müssen in der That die Elemente gewesen sein, welche die Bevölkerung

Jener eigenaitigen 4>rofsstadt am lebhaftesten beschäftigten nnd ihre Voratellonga- und
Ausdrucksweise bestimmten.

Die Alexandriner warco im späteren Altertum berühmt nnd berftehtigt wegen
ihres Ji' n.idi l'instrinit<-n srnriöspii odpr liosliul'ff n Wif/^-s.') T\i';n Wnnder daher, t^nts

bei (lern hohen Interesse, welches alle Weit an der Metropolis des Helieniamus nahm, die

geldirtai Sammler den Vornieb maehten, jen« Schltea voHwHlnJidier Bede SQ taventari-

sieren. Wir wissen da? n>is Soidas von Seleukos dorn Homeriker; von Plutnnli uiril

im Lampriaükataluge berichtet. Nun erinnere mau »ich, dal's vor dieser 8prichwörter-

iammlnng im Arehelypon das dritte Bneh des Zenobioa stand mid dars dieaea in L Vind.

ilio S'iibsrriptio trägt: TTXouTdpxo" itapoiuiai ak 'AXf5avbp€tc dxpü'VTO. Diese Worte

haben mit Zeuobios nicht« su thuu; sie müsciett ursprUuglich die Inscriptio der vierten

Reih« gewesen sein.

Wi> >.{>-h> > > nun mit der Gewähr dieaes Titels? Haben wir hier irirUieb «in

neues Werk des Plutarch vor uns?

Ich will die «rmtideode Anfiiihlang von aadiliabea und qpnehliehen EiDaeUteiteu,

über deren Bewebkraft aidi doch immer stniten israt, an dieser Stelle imterhiBaen. Aiuh

1) In miMMr Sammlnng AtL i» — Zen. IV, M p. IIS ed. ML (aas Apollodev inleipaBert)..

Die Noti«, für die ieb kein Fstallelaeiignis anxnfSbren wAMe, ist leider »ehr konapt ttberUefefts f Mtfa
(tiv T&p t6v toA «Mumdropoc dt«)Up6v 6 t 6cötoc XmiitKwv nalMfmtf- f^ot vtt Tcm Schott richtig ui

Md^ov iMjri^^^iM-i, Plr OtÖToc hiit Guiifforil CuK(t)iot vonnutet , K, J. Neutnnnn üthlug mir 6 ßcpämuv

vor, S. hl Mi. Ii- lugf 0(6hoTOC - kOiintp i'tua f) A tn\ toii ßaciXiKoCi xüftxcni ^ Atlien. XII. 58» A —
EnStalh. ]> l'j'JI, 60) ^remciDt nvin?

2i Ut nur in «ieii Viilgilitw». i,K 3Bi» liiiil«^r <v «avri nü^ia ktX. i_/pn. I'. II!, 94 p- >>I Oott.) er-

liaUaD, gehört ahf^r jodenfiillx in die N&he von l.<t.

S) Vgl. bes. te ITpofdpou kövcc mit dsa Bemeifcangan Aaall. p. 14 *. Das Spiichwort tA foitt«

mfAc rhr AidwKW (M) wird auf alenndiiaiache TeikBltniaae hccognt Min, wie ich sobom n. a. o. ver^

malete; vgl. den v«>rwiuidt<>n (aus iheevr S^chrin L-ntlclinton? Artikel tA bt vitv &tuiMn bei Suidu.

4} Stelleu bei Uugei , Ue V'algi RuU ]i(>etuat>» p. 8T.
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Terbietet e« der ftberau» Inrarif^ ZotUnd des Exc«rpte« für» mt«, uit tnameheu aomt

erfolgreich augewainlten t" i itii Ht^]i Kriterium') z« operieren Ii Ii ni Hciii'tiiAr mii li lUr d^ii

Augeublick nuf «tli«be allgemeine Krwäguugeu^ die mir aber ein iiiclit gcriuge:) Gewicht

m haben acheinen.

Dnl's I'!ularcli ^^'}lr wohl ein Werk über .ili'xan In'niM lu' S[ rt. hWörter geschrieben

babeu kauu, wird man gern zugeben. Seine Vurliebe für beziehungsrolle, volkatQmliehe

Redewendungen be/.eugeu sein« Schriften Seite fQr Seite; richer hat er anch, wie die

meisten »einfr Zeitgenossen, gelehrte Studien nneh dieser ßiclitinig gemueht. Ferner ist

es aberliefert, dar:« er Alesandria besucht hat, und wie lebhaft er sich fOr ägyptische

Geschichte, Sage und Keligion intenessierte, ist jedem Leser bekauut. Den gelebrtan Bob-

stüll fand er gesaniuiolt in der Schrift d«8 Seleukos; er brauebte ihn mir, wi« er da«

liebte, in «einer Wei«e und fflr seine Zwecke tu Terarbeitcn.

Und eben Ton dieser «einer Weise, seiner Methode, solche Stoffe au behandelt^

finden wir hier die deutlichsten Bpureu. L'nserm Schriftchen eigentümlich und muil bei

keinem Pardmiographeu natthweisbar ist das Ötrebeu, jeden viuselueii Öatz durch eine

Auxabl von historischen Beispielen za erliutern: wobei der Verfasser fireilich oft vom
hundertatm in-s t^jusemlsle gerät. So wird uns inti i tuvouc ö cqjdicTTic er/,ählt: aÜTii f|

lTflpOI(t(ia iTpotiv^xt*n iwd toö 'Op^CTou . . .

.

'OmoIwc Kai dTiö Avtitövou toü ßaciXeiuc,

ö< C€XiiVf)v*i ipovtücac TÖ derd . . . t1I£^l>pe xq mxpi. hi ^öXXov dno TTxoXtMaiou

TOÜ <t>iXo7räTopoc' triv fäp MT|T€pa BcpcviKriv KuOtipSac u€Td(>oiC ktX. Ebenso lun&t es

unter IvoGc dxi] nach Erzählung des Ino-Mythos TaOta bnXiücti m\ MtvtKpäxnc i>

Tupioc (Wühl jener Freigelassene des l'ompt^ju», c)it sich vom Feinde bedrängt ins Meer

stür/te, wie Ino): unter Xoucaio TÖv TTeXtav: ^Xoücavxo bi m\ dXXol iioXXoi KOKÜK' M^TOV
H^v yv\i . . .

tt Ot|^l1Toc•') Xouöutvov KaOnvict • Miviii ht: . . ai KutKÖ^ou f>iiY(7T*'p€C

int'xtüv ütoucav iiiccuv. Das auffälligste Beispiel derart mt «iits lange, Irülier mit l nreebt

als Interjiolation verdächtigte Excerpt nun den ßfippOpUcA vdfiina unter vöjuoc Kai X'l*9^

(Zen. V, 2ö |). I2i))- In gimz derselben Wois.' pH", tri fc l'lutarch Sinnsprüche aus liesiods

VVerkeu uud Tagen. Vgl. l'rocl. tu \. 'Mi -= Plut. Comm. Ues. fr. II f. p. 22 sq. Dbu.:

nt(fia KMxtk Ttrnuv tohWo aal bxA Tf)c \cTop(ac 6 TTXoihapxoc InicnlkaTO' KOtl fäf) AItui«

>, 1 je Köi 'AKopvävuc, "€XXnvnc övxac ku'i ftiTovac ^KTpi^^rti biü irXeovtSiov dXXfjXouc, kui

KuXxn^oviouc Kui Bu^avriouc . . . 4v 14* Bocnöpt^* vou^uxncw koI in\ Tilrv ibiurriKiüv

TEiTVidceuiv mMA pi4v dt«M cuppaivtiv bta TthSroc, die iid 0\&x%ov aal Kotuivoc
TioXXä be TÜ ^vavTi« kxX. Ahnliches ib. i'r. -l. 24. .'57.') Insbesondere wOrfifit flie .\na-

logieeu auä der römischen Cieichichte — wie jene von dt»m Freigelus8«ueu des i'ouptyus

— auf RediDong de« PInlarch su setien «ein.

Diese historischen Notizen h>?-1iUiürrn tm^iTi' Anii.iluin' nulln li uiu li M>n; < In r.iiu-

lugi»cbea Standpunkt« aui». Erwähnt werden die Ptolemüer bia auf die Zeit der Klco-

patra, sowie Poupejos und Julius CSsar; ferner der um 96 t, Chr. ermordete PhÜMO^

1 Vgl. R. Volkmunn im Litt. CcnlrrtlblaH 10, bp. Sgl C

S) Cod'i. Q(uat]v: ist «flSeabar ts« Beopatn» Seleiie die Rede: jgL Aiisll. p. «1*.

S> &. oben S. aS6'.

4) Aaeb die bei der ZiusatsiwsteUmig der ?Mal1elen aagewawlte Fomel (lAMov M Ist Flu*

(an tKM^th : ib. fr. M iiUtov eSv die Stvwqjdmc OcTCt quasit. 43r. M 4 jiUüwv, (tn to4 fgdc 6 aoilc

d^Xußi^c icn KtK-
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Dio and der bekannte Grammatiker Apion sos dem 1. Jahrb. n. Chr. Die cbronologüdien

Data reic-hen uIho gorudc bis iii die Zeit den Plutarcli.

Wir vrenlvii liier also, so ]a.nge nicht tchwerwiegende Gegeninataiucen Torgebracht

sind, oiue neue philulogisch-luKtoriBche Stndie des ChSroneere anzui>rkeuneti

haboii, widclio Pill hohes Interosse Wauspnicheu kann als der erste und einzige naeh-

w. l-'iiart' Versuch einer ethnischen oder lokalen Siirichwörteritamniluiig. ') Wem sollen wir

nun iiljet die letzte aliihabetische Sammlung znschreibcny An Diogenian*) dürfen wir nieht

denken bei der ol)eu naehgewieseneii Sachlage. Aber wenn niaii in Betracht zieht . daß»

lieben den aloxundrinisehen Sprithwörterii bei Pseudu-Iiatuprius noch ein zweit''^ "^^'crk

Trapoipiüiv ßißXia ß' erwähnt wird: so wird man wenigstens die Möglichkeit eiuiiiumeii,

dsfa eben diese* in der letzten aunnymen Reihe wiederzuerkennen iet.^l JeileKfalU kois

sierle im byzantinischri; ^r'tte'lnlt.'r l iiii' iI* r;irtige Sammlung unter Plui;in lis Xtiii^u;

denn nur so erklärt üicli die auititiiige That»uche, dal> die nach Zweck und Inhalt ver-

mndten Bxeerpte nepl rtn Abuvdrujv und im twv (kTcövruiv cükAXuic de n woil AnpipAc

tlbÖTwv toOto Corp. T \k 340 in den Handschriftnr. 'Aam /ugeschrieben werde».') Der

l'lutarchiache Ursprung der Schrift i^t damit freilich keineswegä gewährleistet; vieltuehr

seheiBen giewnee Bpnreo auf ein nodi jflngeirea Zeitalter htnkudeuten nod waa Tom herein

winl mnn <}\v M;'t,'lii l^\i it zugestehen müssen, dafs die Sammlung, 'vin vii'lo ähnliche

Schulbücher, anonym im Umlauf war und jener Titel fQr sie erst durch eiueji Fehischlais

Tom dem Torherf^benden Werke entlehnt wnrde. Eine anonjm« Sarandong derart scheint

cD. Eiistntliiiis benutzt zu habf':i 'l

Uaa Uaujitresultut unserer Betrachtungen^ aus dem xagleicb da« neu anzustrebende

Ziel sieh ergiebt, ISM «di abo in aller KQnse etwa eo fomralieren.

Es gab im spateren Altertum ein Corpus paroeunp;_'ia;iVii'nnii, ^vlIl•hes aufser den

drei iiachom des Zenobioa Plutaiehs Sprichwörter aus Alexandiia und eine praktischen

Zwecken dienende alpliabetisebe Stunmlnng umfkflite. Dies Corpus ist nirgends in der Urfbrtn

erhalten und uiufs rekonsitruicrt werden. Die Handjichriften, welche die richtige Keiheutolge

bewahren (als Probe im Güttinger Corpus Pb--P1uL n Zenob. III), enthalten nur kümmer-

liche Bxcerpte in beispielloaer Yentllmmelnng und Entai^Ilong. Zn ihrer Ergänzung sind

die reichhaltigeren Vulf^handscbriflfa Gaiafords nnd der Glittinger kcraanniahen, darnnter

I) Im ili'ii S|>rich\r^rterb(>Bitz der einzelnen 8tilinine imd l^ndKbaflen sriieinen «ioli — ali-

gL'i<ola-ii elTv-n von AriBtophane« von Bytsiu — die ParOmiograpben wenig bekfimmert id haben. Doch
finden »irli vm-iiizelt derarUge SpoiCB, wie die irapotpta 'ApvoXmA h« Beiyeh e. Alfwq tteariftv (inier-

poliert Zen. P. IV, M B Mft).

t) Uiete Amieht, die ich KhoB Anall. p. lU' glaahte abweisen m »Vmsb, hat imwisehea

einen Vt<rtrotPr i^ofuudcn uii L. ( ohu u. a. O- S. 9S9'-

3) Vyl, Klioiii MuK. XXXIX, 603».

4) Schii' i , .> lu juciiit prai'f. p. XXXVI dipiicu Titel daraus erklären zu krinnt-n 'quod l'luturobi

nnmen proptor ]iro«i'rbiuniiu ruUectioueui iniigniter culsbratum ci>it««tiouibu« eiusmodi potorat coiomeu-

dationoin nupre'. Von diei<em Kvlua des Plntaroh weilli aber luewaixl etwaes eeine Sprichwörter

werden flberiiaupt nie citiert.

5) Riuteth. IL B M9 p. I9S \aioy M mil 'AMupic nc «fipqtei Uxe reO 6' Iv vAt vin
«apoi^itbv dvoTf""pn'c ftrc nonciKöt cht ««1 (iffioloc. i?o int aneb ru leson in ji'nor ulphub4.>tii>chen

Sommbinpr, wie bui PuiHuniiie, wiihn-nd Zenobios u. u. Od^upic hiib<'n. Oder trug aurb die i^ammluiig de»

Kustathios den N.inii>n PlutarrhV Auffall«nd int i*» jodcnfalls, da/« jr-ne napol^lUlv dvuTpaipat im Indes

«criptoruui bei l'aliricius bibl. 1 unter Platarcb angetührt werden. Wie erklärt «ich das sonaly
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aneb der sogen. Diogcauaii; doch, riiid si« mit äufserster Vonkht sm benutMU, da sie

eiue ^voitf^p^enJe liiterpulati oü an» einem Lexikon (Diogciiian?) rrfahren lia(>i»ii. Hie

HoJ&iung, «iuruli Neufimd«5 weseiitlich be«8er«« 31ttt«iittl xu gewiiitieu, ach«iut leider nicht

Torhanden, da die achwsnten VorderbiuMe beiden Handaehriftenklaaien gemeimmn aind.

Die 1>N /.iijitiuis« Ijeii >'.iumiliM' — Mrpporius, Maearius, A|)o8ti.»tiiis - sinil nhue

Belbstäudigea \N ert und in der Huu^t-tacho, wie ueuerdiug« iu einer Leipziger Distiertuticiu ')

geiianer dargethan ist» Ton Volgärhaudediriften de» Zenobioa abhingig. So geht fast der

gesamte Bestan'l Jt-r G"ittiiiä^er Paroiiiiu^'raphen, al-^'r-si-luni von il.'ii I.<-\il<iin-

iiiterpolationeu, direkt oder indirekt auf dasselbe alt« Corpus zurück. Die eiugauga

beHIhrten dnopHpcn« haben damit iliie LSaung gefunden.

Eine methodische llekonstniktion jene.t Corpus ist freilich eine langwierige .Arbeit,

die luae gewiese iteaiguatiou erfordert. Aber aie wird sich loluea. Maa darf toi) ihr

reichen Ertrag erwarten tiiebt nur ftlr die niebaten Ziele, sondern für die Oeiebiehte der

giamniatisch-rhetorischen .Studien iJlwrhücpt , -owii! für die Kritik und Einschätzung von

xahlreicheu Fragmeuten griechischer Schriftwerke. Weiter liat man den Spuren der ver-

loreiMD Samiutuugeu und Haadbflcher nachzugehen; so sdieint mir z. B. Eottathioa ein

wichtige« par<»uiographi»cliCM Werk bt>nut7.t y.u haben, dem .sich eine ganze lieihe glddi-

artiger Excerpte zuweisen lälst. Gerade diese Seite der Forschung hat ein nicht geringes

Interesae. Es ist unschwer au beobachten, dafs etwa seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. bis

ins byaautinisehe Mittelalter hinein die griechischen Schriftsteller — /. B. Lttcian, Plutarch,

die EpistolograpUcn — einen viel reichlicheren Gebrauch vom Sjtrichworte machen, als

bis dahin üblich gewesen war. Die jihigere 8ophtstik ist es, welche das altgriechische

i-'aroiuiion ebenso begitustigte, wie den altatti^chen Wortschatz. Dabei unterliegt es

keinem Zweifel, dafs man in jenen Zeiten das sprichwörtliche (5iif niil.t aus l. li.-rjili^er

Volkijüberlieferung »ich erwarb, sondern gelehrten Sammlungen zu eutleimeu ptiegte.

lielingt es, die benutzten Hilfsmittel nachzuweisen, so erötTnet sich uns ein lehmiefaer

Einblick in die Werkstatt lÜi ser Spätlinge. Die Kustathio-ifragmente uud un!«ero ],»f?.te

Sammlung, aus der suh ^.mzc (jruppeu z. B. bei den Epi8tologra]dien wiederriu<leu,

seheinen mir i^chon von diesem -Gesiehtspuiikte ans besondere Beachtimg za verdieMh.

Wenn demnach der \\'ifil(>raufliau der paromiographii^chcu Tradition dii' ulichüto

Aufgabe ist, so ht sie doch niciit die einzige. Hier wie Uberall werden wir freilich die

Leistungen der antiken Wissenschaft siebt ungsatraft bei Seite lassen; aber stehen bleiben

d'lrt>n wir hi-l Iliiieü iiii ht. Es gilt schliefslich, eine zuverlässige Statistik de» Sprich-

%vörterbestande» zu suhatieu nach Zeitaltern uud Litteraturgaltuugeu, uud diese Arbeit iit

weder in alter noch in neuer Zeit ernsthaft in Angriff genommen.**)

Da sich an den Vortrag keine Di.,1^1ls^ioli ünschliefj-t
,

spi ivlit uvy Vtu s:t/i'ii<l,'

dein Kedner für »eine iatere«»aut«u imd kUreu .lu^einandersetzungcu uamen» der Ver-

sammlung aemen Dank aus und sehlieTat nach Feststellung der Tagesordnung tOe den
nichsten Vormittag die Sitxung. (Sehlulb gegen 10 Uhr.)

1< Fr. Bmcbmunn, (juncBtioacü Pftuado-Diogenianeae.

a) Mit Keoht ba( Th. Bwgk wioderbolt betont, daT« muere SpricbwOrtenaauDlangea gor aahr

der VsrbssMraag and TsnoOsttadigiiBg bedtüHtes. Das Otttinger Ooipus bsaasjmielit flbsrbaupt aiebt,

den gewatsa SpriebwMmehafac su iiaihittih) man kaim Isieht aasgeMnite Nsditiifle h'«ft»m. An
nicbbaltigslsa nad dsshalb mnwr noch nit Vntisa sa gebraucbsn wA ÜMmw Adagia.
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Dritte Sitzung

am 3. Oktober 1SS4, uaorgons S'/j llhi-,

Ij Vortrag des Gyaiua^ialdirektors Dr. Bobrik (^Belgard):

*Entderkungen im Horas'.')

DurcU sorgfältige Hcobuchtuug Text. s liat <ler Redner ausfiudig gemacht:

1) dal's die Eeiheufoige sämtlicher Gedichte dea Uoraz sieb auf be-

•timmte Kenn» od«r Stichworte atOtit, in der Wdw, dafs j« zwei auf einander

folgende Gedichte bald dasselbe oder dieselben Worte am Anfange oder Ausgange, bald

ganze Pasngea abereinstimmend, bald parallel laufende (iedankeu enthalten. Redner

Tergleiclit damit die Ordnung der Psahneu in der hebtSiaehen Poeme und weiei dnnnf
hin, dal's z. B. auch die (Gedichte des Theognis durch Welcker nach Btichworteu grnplMrt

seien; der leitende tiedanke sei dabei die iSusamnieastellung des Uleichartigen. An einer

Bflihe von Beispielen aus den Gediehten des Horas wird sodann dies« Behauptung näher

erwiesen: so Carm. 11, 1 : 2 oHMSa, Uamts, dixoloraven- — color, axtisa, launts-, 2 : 3 trtn-

fenUo — /«Mtperatom; 3 : 4 insoienti — hiiolentem; 4 : h adore^ diUeetam — coiore, dilrdax

5 : 6 fem tugmn — it^a fem -, d : 7 nüfHre meam, sU mothu lam maria tl viarum

mUitiaeque — meam Sedude, lottgaqttt fessum mäiHa n. s. w.

2) Ebenso /.ieheii «ich solche Kennworte durch die ein2e!])- ii Hiklu i

der Gedichte, so dal« z. B. Carm. I, 10 völlig parallel läuft mit Carm. II, 10, I, II

uit n, 11 B. a. w. Aach diese Behauptung sucht der .Vortragfilde dnreh andera B^qlele

an atfitzen.

ii) Die Gedichte Ilnr.i/. in dcu eiii/i'liiL'ii HflcliLiii waren ein^t tillc

dekadisch zasammeugestellt, wie sie es zum Teil noch jetzt sind. Noch einem

alten Zeugnis bildeten die sSmtliehen Gedichte des Horn eine Dekade (vier Bücher Oden,

ein Buch Epodcn, 7.\v-'i Dikiiei- >iifircu, zwei Bücher Episteln und die ars poetica). Carm. II

enthält 20 Oden, III 30, Sat I 10, EpisL I 20 tiedichte. Aieo zählte auch wohl Carm. I

uräprünglieh nicht 38, sondern 40 Oden, Cam. IV nidit 16y sondern 80, Epod. «iatt IT

wohl 20, Sat. II nicht 8, sondern I() Satiren; fiir die beiden letaleren fiude aieh in den

Manuskripten diese Tdluncr i» ttpwis-ipm Sinne noch heute.

Im ersten Buch der Oden seien vermutlich xwei Gedichte ausgefallen oder wabr-

Mbeinlicher vier in tmA susammengeiogen (F, 4 und 1, 7).

Die uraprOngliehe Ordnung sSmtlieher tiedicht« wieder lierzu^ttcllen, ^ei nvn eben

durch die Krnnwnrte ermöglicht, und danip sei die EnUleckuii.,' ilerM lljcn für die gesamte

Kritik des Uoraz vou der gröfsten Bedeutung. Beide Entdeckungen kontrollieren

1) Ds* N«elifi)lcsnde ist eine Ten dem ScbriftÜhrer dsr Sdtiou gsgebeae Sktiae des betar.

Vottnigt.

#
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sich gcj^eiusc-itig und seien daher als Tbatsaohen, TOr denen man «ich beugen

mfitce, MSUaehen. Vm iler Kutdecknng der nraprOii^licheu Ordnung iu Dekaden habe

die genauere Untersuchnug des erstpi» Buches jfefiUirt DuäwlW enthalt«' 10 verschiedene

Metra, die noch jetzt in liillerditigs gehtörteii) vier Reihen vorlügen. Ordne man die

gieiehen X i r-riKil-' in vier Zeilen unter einander mit Aus.schlufs der zelinten Ode, so er-

gebe Mich, dalH noch jei/t etwa 27 von ;5K Oden in der alten Ordnung nach dem Metrum

ständen. Die Anordnung der (Jcdichte nuch Kennworten sei auf einen Dia-

skouasten de§ 2. oder Juhrhunderts n. Chr. /.«iriick/ufilhren. der die ursprüng-

liche Keihenfulge nach dem Metront nach allerlei Aufserlichkeiten willkarlich

umgestaltet habe.

Der Vortrageude verwciat endlich auf daa BeUnJawort der Kpodeu i^xihm und

vergleicht dazu den Anfang von Carm. III, 10 i jr (mniiM , sowie von IIT, ?>() rxiiji und

deu SchluTa vou IV, 8 (die er ul:^ die >Schlu£tiude einer frühereu Dekade ansieht), Lib»r

(yraßbe m aelneiben V^icr*) «ofo honet iimt ag «ette«.

Tu der an diese Ausftlhnuigeu sich kn[i]>fend4-n Delmtte, die im weiteren Verlauf

eiueu »ehr erregten C'haraki^-r auuimoit, erklärt zunächst Hein« (Brondeuburg) dem Grund-

{[[edanken d«a Rednera g^nOber eine T&llig ablehnende Haltniig einnehmen zo müaien.

Seiner Auffassung von dichterischer Produktinn (viderstrebe eine uerarti^'f Milijiktiv ge-

liLrbte AureipUruJig vuu Aufscrltcbkeitru. Die Dekad«umti»iluug uud licüpoti^iou iu d^
Metren der einseinen Dekaden 1a«ae »ieb ohne grofae Gewaltsamkeit nicht durehfillueo.

V-.i vr.ii V(.rtr.ii^''n'!'n ji,fi,'i -t -llt'-ii sog. Kenniviot' lirl.-ii zum Teil auf Spieleret

uud Wortverdrchuugeu hinaus, die mau einem Dichter, wie iluraz, nicht zutraueii dürfe.

Er wolle »leb auf «ine Widerlegnvg der tou dem Vortragenden Torgebrachten 'Ent-

deckungen' im ein/.ehie»! nicht einlas^fn r.iu] hegnilge sich hervoniuhehen, dafs die Zer-

reifsung von Carm. 1, 4 in zwei Gefliehte nur der Theorie des Vortrageiuien zu liebe

gemacht sei. Dieselben GrQnde wOrden auch woe Scheidung des nvallelgediditea IV, 7

in 7.wei Gedidite ala notwendig erweisen, die doch der Vortragende aelbat nicht an-

erkenne.

In seiner Replik betont Bobrik uaehdrflcklich, dafa ihm adher erat nach langem

Sträuben die l berzeugung von der Richtigkeit seiner Beoliaclituiigeu aufgezwungen sei.

So auffalleud mauchea vor der Uand erscheinen möge, — mau stehe vor eintiachen That-

saehen, an denen nichts an Indem «ei. Die TFnteratellnog, ab aaoi die Torgetragcoen

Entdeckungen als Probe seiner eigenartigen Auffassung des Dkhtma KU verstehen, mfUse

ihu vcrletsen; er betrachte ja die Anordnuug der Gedichte nach Kennwerten nicht als

von Horas selber, sondern von einem Bedaktor des 2, mler 3. Jahrhundert v. Chr. aus-

gegangen, und wer cincH Hedaktor oder Falscher entlarve, trete doch für den Dichter ein.

Im alleinigen Bettitz des gesamten Beweismaterials, wolle er auf die Frage nach der

Teflnng von Carm. 1,4 hier nicht weiter eingehen, nur noch auf Curm. IV, 11 vcrweiseu,

wo seine Annahme einer Scheidung in zwei Teile mit einem alten Zi'ugnis (vgl. Merer

zu Poq)hyri<ii zusammentreffe. — Es wird sodann noch eine Anzahl neuer Beispiele, aus

welchen »ich das Vorhandensein der sog. Kennworte ergehen soll, zur Illustration früherer

Behauptungen beii;! I<r;i< ht i.i d schliefslich auf das im Druck betiudliche Werk über diese

'Entdeckungen' verwiegen, in wdclicra durch besondere Tvj»en die gleichartigen Worte,

parallel laufenden Gedanken u. s. w. herTurgchoben »iud.
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Eckstein (Loiii^ig) erklSrt sich, wie Heine, mit den entwiekelten Inaicbten de«

Turtragfiideii uiclit einverataod»!] , lictrat-htct <lit> flache /.uuiiclist aU Kuriusum, will aber

ein absohliersendes Urteil bu xum EischeineD des ia Aussieht gestellt^oi groCsem Werkes,

das jedenfalls sein lebhaftes Interesse in Ansprach nehmen werde, einstweilen vertagen.

Auch Weichelt (Demuiin) spricht sich kirnt gegen liobriks Aiisirht.n aus.

Da sieh nieiniun) « rili r /tun Worte meldet, mo schliefst <1<t Vorsitzende die Debatte.

2) Vortrag des Hot'rut» l'roi. Dr. von l'rlichs (Wlirzburg) über:

'zwei Stellen des Juvciiar.

a) Juven. Sat I, 115 und 11*5:

Ut coläur Fax aitpu Fitks, Victorin, Virtut

(^>narquc snMaio a-qntat Voncordia nido.

Xacb genauer Erörterung de» (ledaukeuxusaiumenlmiigs wendet der lieiliii-r sich /.u der

ErklSroDg der schwierigen Worte in V. 116. Crepikure ist das eigentliche Verbum fOr

dfl^ 'KlappiTii' f?P9 Storchs; aber wns hat rlrr S'tnrcli mit df>r Cnne orilia m tliuu? Hie

Krkliiruiig 'tu fastiyio Umpli Cwcordtac vetustak cr///ojw< iiidum jwmiäs» ctcontam, qtwe,

jmiSm mtitet^t <^m^ ertpUmniP sieht doch gms wie ein Notbehelf dDM näoMn
Bcholiasten aus, und befriedigt ebf'nsnwpinpr. wii' dir <iu<f"thrlichere Ansjnhc MVhf'rK; 'Der

Tempel der £iutraeht war, wie äo luauche Denkmäler der vurzeitliclien Frömmigkeit, in

der gegen ^ BeEgiou gleichgiltigen oder nur phaatMAisehein Aberglauben des Ausland«

liiili];L,riii(li'n Zi'il Tnvi'iials verfallen. Dalr-r luiften Störche die Verl.i-stiilK'if nnrl Stille

um denselben benutzt, um ihr Nest auf dessen Dache zu machen, mid wenn nun einzelne

Promme mid Altgläubige TorDbergingen, die, nach Sitte religiSserer Zeiten, jedem Tempel,

an dem sie vcji-lx'ikjni.'u , riiini < Ii rfurolit.i vollen (inifs vs'Iilim ti'U, so sah es aus, als

nähme das Storchuest und uiclit der öde Tempel die tTrflrKe au.' Willkürliche

Annahmen, welche die fraglichen Worte bei alledem nieht genügend «rUSren. —
Alte Schwierigkeiten scheinen leicht dadurch beseitigt werden zu können, d^U imiii das

Wort üoncnrdia mit kleinem Anfangsbuchstaben schreibt und es acc. i>lur. ucutr. von

«rqNfiil abhängig maebt. Bonach ist der Ten zu fiberaeteen; *Und diejenige U5ttin, welehe

ihre Jungen »i/t/.j *= jndlis, wie z. U. V, 143) beginlfst und dann Einträchtiges (Laute der

Eintracht) kkppert (Terfcttudigt).' Diese Göttin ist natürlich nicht Ooneordia, sondern

Pietas, welcher der Storeh geheiligt war (vgl. Pveller, r&n. Uythol. S. 626). Statt des

It.'grifls der GSitin atdit, wie nicht nngewahnlieh, die BeaddfligUBg ihiM ^rnbols,

des ätorchs.

b; Juveu. J:>at. III, 210 .si|(|.:

— — Ilic nuda et aindida siynn,

Hic aliquid imtecUmm Enphratwris >i Pri/ycfa'ti,

Haie Asianomm vetera viiMuiaUa dwiunt,

nie Ubnts dabU et fondo» maiim^ üfifumiiH,

Hic modium atymti . . .

In der Aufzälilung der für die neue Ausstattung des Abgebraiinteu beisteuernden Freunde

befremdet das in Y. 218 plötilieh eingeschobene Femininum. ^^ t in kiinn die Erklärung

'tifi insque liexus stiidiiim *> <^w>>-n drsiiivrni ridrtur plausibel ersclieinenV Ebensowenig

befriedigt die Leeiart der meisten Handschriften — offenbar eine alte V erachreibung —
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*Phaeeatian«r«m tHWw omamenia deonm*, fllr deren Beibebaltimg tio«b s.B. W.B.Weber
lebhaft jdaidic-rti-. Aiioli .Talnis Vorschlag, haec in hic zu rerwaiiii>>lu. ist mit Rpcht ron

C. Fr. Hermauu zurackgcwicHcu. Es scheint statt haee vielmehr atil geBchriebeu werden

zn mflSMB: «ine geringfQgige Xndf)nin>^, wenn mm bedenkt, wie leieht das in den vor-

hergehenden «ml nnf hfolgemleii Vi i s- n lu tui lliche Anfangs-/! auch in v. 218 irrtümlich

eindhngen and aut in aec rerschriebcu werden konnte. Diese Partikel «cheint der Sinn

der Stelle xa erfordern; anfgezMili werden 1) Bihnnorbilder (itidlif et etmüda tigna), 2) Erz-

bilder (atiqMÜl pratflarum F'i/ilminofis it Pohfcliti\, beides griechische, davon geschieden:

3) ungriechische^ vurzugvweise ägjptische Kunstwerke (an/ Atiamrum (horum omamni«).

Bei der eicli anediUebenden kauen Debatte erklirt Hertz (Bredav), dafi er in

der cnlen Sl^-il«- vorläufig an der Angabe dea Schol. feithalte, deren UnglaubwOrdigkeit

ihm uicbt genügend erwiesen «eL

T. Urlieba faflit darauf noch einmal seine Bedenken gegen jene Angabe kun
avaammen, worauf Heina (Brandenbnig) ihm v5Ilig beistimint.

(Sddnfs gegen 10 Uhr.)

Vierte Sitzung

am 4. Oktober 1884, morgens 8% Uhr.

1) Vortrag dsa Gjmnaaialdnrdtlora Dr. Volkniann (Janer):

*Ztr OMeblckto der frieehlaehci Rkettrlk*.

Vulkmunii (-Iniior): ' *WiUirend sieh die Metrik, die Lehre von den Sufseren

Kunstformen der gebundenen Rede, xeit lange eingehender und gediegener Bearbeitung

eu erfreuen hat, ist die der Metrik in gewisser Hinsiebt verwandte Khetorik, die Lehre

von den lufseren Kunstforiueu der Prosa in ihrer wichtigsten (iattang, noch immer ein

Kienilich vernachläs-iigtes 'Jebiet. Keiner der bahnbrechenden Philologen hat sich mit ihr

befafst. Weder Wolf noch <J. Hermann haben sich um dieselbe geküuimert. Doch sind

ea gerade die Untersuchungen zweier Schiller Hermanns — Benseier und F. V. Fritzsche

— welche uns den Iku-cis Lri-Iien, vv<^lr1;e Wirlif ii^'kfit -r'll.st to niterjrcnrihir't''' Punkte der

Rhetorik, wie die ^ ermcidung tUs Hiiiiu» uäui die ilegclii ül» r d'u' rii\ tiiiniüi-he Komposition

der Prosa, für die Kritik der Autoren und somit itlr littenirgeKchichtliche Fragen haben

können, rrrri''bt sich auch die R- ile ih-n in seiner Zeit hochl>ern!iinten llerodes Attirns

Ttip'i noXiieiac nur für den ais ein wirklich merkwürdiges aud interessantes Produkt iler

spltercn Soipliislik, der mit den rhatovhehan Lehrrn vom $emo f^/mvlta genau vertraat

ist, Eine (inirchi^nrlf rVifforisrhe Analyse wird voraussichtlich auch den späteren rrsjniaii:

der Tetralogieen des Antiphon eudgUtig erweisen und die in dieser liiusicht neuerding!<

Ton van Heerwerden und Dittenberger orgebraebten aprachKeheo Indieien weeentlieh

iinterstQt7>jii.

Das \ erdieast der VVieilereijjffihruug der Rhetorik in den Kreis philologischer

Studien gabllhrt L. Spengel mit aeinet cinFrnuT'k tcxvAv, der gediegcn«i LBanng einer von
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A. B&ckh gestellten Preisaufgabe der B«rUner Akademie. Leider hat sein Voi^ng our

irenig Nachfoli^cr gehabt. Allerdings wirkt die grofse Menge der aus dem Altertum 9t-

halteiien rhetorischen Hiliriftcti mit ihrem mehrfach abstrusen, $pitzfuidigen Inhalt zu-

nüchst etwa» abschreckend. Abur mit "einiger Geduld liesit man sich bald in sie hinein

und entnimmt aus ihnen ein wohlg^liederies, sehr übersichtliches und scharfainnigea

Sjstcjii. Pliilologisch interessant wirr! libuT die&e^ System erst mit der Frage nach seinem

Ursprang, seinem albnählicheu Ausbau und den versehiedeuen Wandlungen, die es im

Laufe der Zeit erfidiMn hat, mit einem Worte dnrob aeine historisch-kntische Betrachtung.

Hierbei lüfst nn'< aber mi«rf' nnTsfrorrJentlich Iflckenhafto ülicrlifffning viclfarli im Stirb,

sodala sich fUr Hj]iotbe-se und mehr oder minder wahrscheinliche Kombination ein ebenso

wntee als ergieWget Feld erMübet V«r allem iat der Elaflaft sa ermittdii, -weisen die

BtnilciT nnf ']fri theoretischen Ausbau Hjt Rhetorik gehabt haben, und der Ornrl A^r Ab-

hüngigkeit, in welchem Hermi^oraa von Jemnoa, der eigentliche Schöpfer des späterhin

giltigen rfaetoriaohea Sjetems, sv den Stoikern steht. Dafe wir den Stoikern die imdge
V'rrliiii(lnriif v('i-(!fitil<cii. in vvoloher wir die grammatischp« >md rbetorisrbnTi Stndii'ti Itri dini

Fergameuern antreffen, die zu der für uns so wertvollen äethetisdien Kritik der Autoren

und im weiteren vom Attidsmoe gehhrt hat, atebt feat. Ob aber dw Stoiker dae von

ihnen vorwiegend dialektisch behandelte Material mein ku Tsfiknitci rn und der Empirie

der iUietoreuschuleu, oder den Peripatetikem, oder gleichmü&ig beiden lUditougea ent-

lelutt haben, bleibt erat noch an ernntteb.

Nur mit Hilfe der historisch-kritiFi licn Retiac lihiii',; ist « s möglich, ii; die

scheinbar höchst eiufnehe und ttbersichtliche, in der That aber aufserordentlieh verwickelte

nnd widerapmehrrolle Statnelehre Klarheit nnd Ordmmg zu bringen. Nach Hermagora»

hat jede rednerische Aufgabe ohne Unterschied einen Status, d. h. einen Hauptpunkt, auf

den bei der Bmchaifnng dee fieweigmatehalB alles ankommt. Was keinen Status hat, ist

dcdcmov. Yon diesem ist bei Oomifieios, ^csro nnd Qnintilian keine Bede. Die beiden

letzteren weisen gleichfalls jeder Aufgabe ihren Statut /.u, aber sW- L iten ihn aus acaisa-

ioris Mifenfio und defensotia deptUtio ah, von denen doch nur bei Aufgaben vom f/enus

kitlieieSe «Ke Rede sem kann, wie denn aneh iht« SpeaisltorMshiiflen für die Behandlung

der Status lediglich anf dieses genm berechnet sind. Hermogenes kennt die äcöcraTa,

aber die Einteilung der aivccufira in CTOCioCöficva und dcrociocra kommt aneh bei ihm

nicht zur völligen Klarheit. Ganz wunderlich aber ist es, wenn die römischen Rhetoren

nach Abhandhmg der Statuslehie noch weitlilnfig die Begriffe der 'jitotslio, ratio, firma-

mmhim und iiidicatio erörteni, während doch ohne raiio und finnamentum Oberhaupt kein

Status in ihrem Sinne denkbar int. Helten wir uns nun nach dem geschichtlichen Ursprung

der gunzen Statuslehre um, so finden wir die Keime derselben ftlr Aufgaben vom tf^mis

iuJicialt bereit"; hi-i Aristoteles uinl in d'-r jetzt ziemlich nltuiMufin dem Anaximenos bei-

gelegten rhctorua tui Alexandrum, oüenbar aus der redneriüclu-ji Praxis abstrahiert. Der

Name crdcic rfihrt aber erst VOn Naakrates, einem «puteren Isokrateer, oder dem Klazo-

menier Zii|.yriw, i'iiifin Zt iicrTioü'jfTi dp« Rülographeii Timor lit>r. Dii' ?t<iiker fanden Begriff

und Namen vor. Da sie nun jede imödccic auf eine zu Urunde liegende 6^cic zurQck-

fOhrteu, so wurde onn auch in letstereir ein Analofoo nur crdac gesucht nnd gefunden,

da- ähcr niidif aus den TrtpKTaTiv,V( des wriov und cw^^ov, sotKlcrn mir aus KaTdq>acic und

ünöcpacK, <äen Elementen jeder Oecic, hergeleitet werden konnte. Dadiurch erhielt aber der

TtrtMvUwsM Sw ST. MUafaewnim^iBS. SO
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Begriff im crtoc «ine bednnklkb« Bmamjma, iuitm er cjnmal die bMondere Timgp'

5t<-lliui|i, (las aiiderp Mal den alli^euiuincn Rt staiul ciiirr rrtigc oder rediicHsi lic-n Aufi;alje

be2e>cluicte. 6tcic^ KaTÖ^acic, dnöpacic, Zr[jr^a, sowie IijTTiMa (— vnöQtut), altiov, cuvix<*v,

KpivÖMCvov noi munndir swci parallde Begrifikreiben zm Gewinmmg der ttiae, gemuer

ih'Y cuvtcTÜjia in ihriMii Gegensatz zu den dci'cTurü, unJ ik-r cTacialüucva im G»')_'en>atz

zu den äcTociacra, die sich wie du Allgemeine tarn Beüoudereu verb&lteii. Dieser wirk-

liche Sachverhalt war aber berrite bä Hennagon* Terdviikdt und ui bei d«n folgeuMlen

Khetoreu bis zur Unkenntlichkeit estatdlt, und selfaet bei Henoogeue« aieht iD Yoller

Reinheit zur Geltong gekommen.

Der Vortragende gab zur Orieotierang der yeraamnilung die notweodigeten Be^

lege fQr seine Auseinandersetzungen, mufste sich aber bei der Kürze der ihm zugemessoHin

Zeit leider verasgen, auf da« rhetorische Detail in erschöpfender Weise eittxugeheii.

Da — abgesehen von einer Irarxoi Bamaifciing Heines (Brandenbarg) Uber eine

andere Auffassung des Ausdrucks stattis ~ kainft Debatte an den Vortrag sieh anschlofs,

so sprach der Vorsitzende dem Redner itlr aeine nach Inhalt and Form ToizQgliche Dar«

legnng den Dank der Varaanimluug aus.

S) Vortrag des Dr. Gnatar Hinrieba (Berlin) fiber:

'Die H»mriMhMi ItUnRei").

Eine recht ernst gemeinte Bitte um Nachsicht mufs ich voraussenden, wenn ich

auf die freundliche Einladung unseres hochverehrten Herrn Sektionsvorstandes hin es

wage, vor einem so berufenen Publikum einige improvisierte Worte Qber die Home-

rischen Äolismen zu sprechen. Dieses Thema, welches mich vor Jahren eingehend be-

schäftitrt hfit, ist mir ganz kürzlich wieder t)i'!i»'r gebracht worden durch th-ii Aii^^^iifT des

Herrn L'r. Kurl Sittl in München in seinor griechischen Litteraturgeschichte 1, S. ;-i4— 44

und in cim tii ii>-sonderen Aufsatz tirs l'hilologus 'Über die JU>liamen der Homeriaehen

Sprache' (XLill. S. 1— JST*. Hif ^.ulie hat für mich ja zuerst f'm nähere» persönlich««

luteress«; sie hat aber weiter zugleich auch eine praktit-che Bedeutung, einmal insofern

idi bei der mir abertragenen Bearbeitung Ton Faesis Odyssee die BereehtigiiBg dariagen

mufs. auf die Aoli<raen in der Formerkliirung Kilikntht nehmen zu dtlrfen, imd dann

Laupteächiich für Ficks äolisihe Ud^8«ee, weuu diese auch weniger für eine Wiederher-

»tellinig in die wirUiehe nKsprOnglieh« Fwu als fihr ein Bxerdtinm oaeb dieser Rieb»

tuiig zu gelten hat. Es wiird^' ihr natiTrlich ih r Boden gänzlich entzogen, wonn cs Hni.

äittls Angrül' g^en mich gelungen wäre — und man bat ihm bereits volles Recht nach-

gerahmt') fBa Annahme eines Bolischen Bpcs ab ein leeres Phantom binnistellen: Fiek

hat ah'T iVu- KcMiKaN- meiner Disst'rfat ii Ti TN ITDtr.frii.ai' «'hirutionis vestigiis Aeolir ;~' '"^"ri"

mit zu (.«runde gelegt loh habe meinen Standpunkt gegen Um. äittl verteidigt in einer

am heutigen Tage zur Ausgabe gelangenden Streitschrift: *Henr Dr. Karl Sittl nnd die

Homerischi ti Aulismcn' ''lieilin, ^^^jlIl^alltl 1S>>4, S. liTi; ich darf mich daher hier thir

auf bescUrüuken, dieselbe mit etlichen Worten zu erläutern und einige Funkte kurz ber-

auatnheben oder vorznleaen.

1] Dkl Iia«bf»)g«ade ist aaehttffllich t<» dem Bedaer nisdsggssdirieben.
t) Jakeb Sitder (GTnnsainm II 7, 8. SSO) und iJbsrt OeaHll (OStt. gel. Aai. mt, » lö;
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Die GfgenjrrUiide Hrn. SittU gegen die Annahme eines äolischeu Epos sind

einmal sachlicher und zweitens sprachlicher Natur. Die erat«ren beziehen sich aaf

den Ausbau der Sagen vor Homer und sodann auf die Form der vorhomerischen Ge-

dichte, wie Hr. Sittl sich dieselben denkt Zunächst mufs nun seine Behauptung

energisch zurückgewiesen werden, dafs 'die nolischen Heldenlieder einzig nnid allein aus

l!- 11 Homcri'chen Aolismen (also den einzelnen Spraohformen wie äfXfifc und anderen

i'i'uuuiutualiorineu, welelie die 'Citadelle' der Aolismen genannt werden) konstruiert seien';

denn derjenige, welcher zuerst mit Ernst und iiu ZuMmmenliaiig von der iolisohen Sage

und Dichtung gehandelt hat, K. MUllenhoö' in seiner Deutschen Altertumskunde I, ist

rein von der Sache^ d. L von der Betrachtung des Sageuiuhalts, aosg^aogeu und bat

die SpiaebftwnHD, Ag/utihm nitlriidi tob der Form der "Eigmwusun, ObeiliMpt cui

Lieblingsthema von ihm waron, mit keinem Worte pmUlinf (s. f^. H2). Was die Ver-

stilimelzuug de« indogermanischen Mythos vom Drachenmord, dessen Andenken der

'DnohentSter* Achi]l«D> am PeUm «flimNaiii babe, mit der aeblisehen Geieluebtey d. b. den

Atri'lensagcn, aiil.insrt, so stellt Hr. Rittl dip bei fehlender BegrHii<l;nijr rätselhaft bleibptid*»

Behauptung auf, der Name lUou spiele auf die 'Höhle' des Baubes im Mythos au. Dem
fegenttber verdient Hfllleuboffii VenDohmg» die Tenobmaibraog tob Mythus und G*-

siliichtc sei herbeicefrilirt durch ..lic NiiunnÄ^'lf'uhliiit der griechischen Tlolcna und einer

mythischen, bereits in Troja lokalisierten Helena, alle Hervorheboog und Anerkennung.

HflUenboff Terwiea noefa auf den Propheten Helenoa, um welehen «ieh Hir. Sittl gar

nicht i^f'lc'niinuTt lint, koiiiite iilier mit dem Xriuiou der Kassaiirlra iiiclit ins Roiae

kommen. Dieser Name ist anacheioend eine Farallelbildung zu älterem KcK-n-dvcipa'j, wie

ein« Oemahlin des Priaraoe beibt (9 906), und bedentet die Anneiebniing dnreb gliiüteDde

Gestalt*) oder auch durch Mannhaftigkeit: Kassandra, die Prophetin der Kyprien, ist die

Schwester des Heienos, also vieileicht die Qncisierang für die troische Helena (wie

'AKßxmAtfioc fflr TMptc, "Ektuip für Aapetoc). Ifindaetens empfieblt schon der troisohe

Ilelenos neben der grieebischen Helena MOlleuhog» glackliche Hj|)otlii-Ki- in i^^enflgender

Weiee. Oer Ort der Ymchmelning von Mythus und Geschieht« ist Eleiuaaiea, d. h.

nach Orn. Sttl lonien, nicht die Aolis. Smyma mit seiner angeblieben 'Lieder- und
Sagenbörse' als Gcburtsstätte der llias und Odyssee wird beiseite geschoben, ebenso der

topographische Hintorgrund der Gedichte, die Nähe und das Betreten des Schauplatzes

der Sage. Die Behauptung, die Äolier hatten mit dem troisehen Kriege nichts tu thun,

iriid geatatit ersüi«k dnrdi die Bemfang auf die vage Genealogie der Böen, wo AdiiM

1) Kom-dMipa zeigt er wie keil (neben (T(6r|ci)' ^»s «nwhe ieh ans Wilainewilt-milSB»

doHT» AufnAtz Qber Hipjy- thhi KhLtjIjii (Hermes X;X 152:, wvi uur riiiiliairns «lio zweilt' Turvcin luw-

Tier»n helsKt. wird, (lals 'uns di« aii)cnkani«chen Auegjiituügeii i:i Asi.o^ dn^ d.-ittr Pf-r-nn fcfi neben

TiMi|[ i w iiii,'>'t.jii> für tl.irt Aoliacbe beschert haben'. Darnach köi.r.ti,^ raun vii-Lli-Lulit ^'itiuI- .n;i i: m
Kaccaväpa iiir Kci(T(i:'-av&p<i eine tloli^chp Formation de» Namens anerkeunen, eine Folgt>nini,r, di<: nicht

ohne Intereese und Bedentnag fSt meine Beweiefühning wSrc. [Vgl. jetzt zum GatiMn ruLincn AufsatS

im niüotogas XLIV 4M—441 1 *Belaaa-Kaasaadia nad Skaauader-Xsathos, lar OwMtatologie nad Oe-

ehiclile der grieotigdien Hetdeasage* nad m fco bssaadett & 41S vad Karl Bragnaon in Iwaa Ifflllen

Baadboeb der klasriachen Alter1i::Liswi''H:'DSLliuft II 76.]

S) Ich erinnere noch nüchlräj^licb an die Stelle von der Melantho t 8S: dfXatnv, vihv

u(T^< .'LunHi Kf K (< ; :u. und die Homerisdw MMI "em-Hdcni tTt), q^Ueie 1o«dcn|. [Mf|tecn«lcii] N in»

. Peppmilller, Komm, xa Q f. 188.J
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kls BrudM' dM lou gelte, sodann auf das Pehlan eiiicr dinkten Oberiiefernng, daT« AKÜmm
all tler üolischeu Kolonisatiou teilnahnieu: es habe wohl einen acbäini.eu Führer, aber

keine achÜMlwa Kolooi«l«a gsgeben. Das ist eine ganz rerkehrte and unerlaubte Tren-

nung Yun Pattott und IfasN} dann Jana Fabianeliaft ial eben nur der aagenbafte oder

' Xolis nur ein paraöaliohaa Intereate an den Atridanliadem gehabt iiabea — wieder

eine schiefe Vontellung! Die Anaiedler aelbat» «0 flllirte bereitt Mfillanhoff «m, mflasen

vüu Hau»e aus ein besoudcroa Interesse iHr die Atriden gehabt haben. Die Berufung

auf achäisdie Sprache ist nichtig. F[ir looiea macht Ilr. Bittl uhne weitere Grtlnde

geltend erstlieh die Einwanderiuigen der Nord- und Ost|ielo|iunuegier mit den Atriden*

sagen uud der Minyer und Molosser mit der Achillessage; nach üblicher Anschauung ge-

hören diese Griechen zu den üoliachcn Koloui^ten. Sodann erw ähut Hr. SitÜ «war J^acb-

komiucn der Atriden auf dem Tlirou von Klazomenü und Ephesos, aber nicht auch auf

dem ftoliticher Städte wie Kynie. Ionische Hägen ti i m louien gewifü hinzu. Die

andernTi 'kleiiuiiiutnclieu Mythen' « enifu auf 'wenige Züge" beschränkt, welche die loiiier

'von deii llu)gieiu lekht i-ilaliica konnten'. Aber es ist ganz undenkbar, dafs nur der

alltägliche Anblick der Ueldeugräber an faroiacbeu Strande 'die Phantasie des iouit^then

KiUi' iifahrers' zur Schöpfung ynifr Saj»*» Angeregt habe: ila/.u l>i'iiiLrft._- i> i.muittfl-

bareii Betretens des Landes selbst und des eigenen Anblicks der zerstört*-« ."jtadt. Lbeii-

owenig können die Hauptträger der Sage auf troisoher Seite, Paris, Priamos and Hektor,

durch blofaes 'Erfahren' od- r 'HitrensajTeu' herebgekommen sein. Hektor wird von

Um. Sittl ziemlich willkürlich >iordgriechen]aud snigewiesen: die übrigen pbrjfgisch-

tnnaelMii Naman, Paria nad Firianioa, sollaa die lonier deabalb nicht tcb den Xoliem,

sondern 'aus anderen Quellen' erfahren haben, weil Piiiiiii-.^ stutt IVrninnis «:nu«;n.

Aber auf die Aolia verweist uns entscliiedeu der Priaiuide FTd^^wv, vielleicht auch llektor:

Paria, gewib aehon von den Äoliam dnreh *A)U£avbpoc {Ibertragen, das auch raetriaeh

Lequemer wur, un ilif-' ;uuli bei ihnen ilm .ilten Vokolismus r.nch tx-w aincu: Pii.uin s

heiTst hingegen äolisch TTeppa}UK, welches, wie die jSanieu TTdpic uud Hip^anoc erweisen,

die iltev« Form ist {nieht nmgekahii); der Tobal der enten Silbe ist primir und aeina

Färbuii;.' t für u uu>^Lhliefslich iiolisch. Höchst walirirln iulitli lehrten erst die lonicr .-icli Jen

iNameu TTcppaMoc, wie »onst schon iihnlicb in TTäptc, Aoptloc 'AXcEavi^xK, "EicTuip gt^cheheu,

• in TTpioiioc nirecbt, tweifalloa tmtar Anlelinuttg an die Yolkaetymologie Ton ttpiocOett;

denn TTpiajuoc selbst erschien m iler S;:ge nicht mehr als der 'KRuipfei', «lw er ursprüng-

lich gewesen war. Auch das Metrum empüabi TTpiaiiOC Uaüi wir aber die Volk^et^mo-

logia niofat entbehren kSnnen, beweiat der dpTcVipdvnfc. der loliacha BIttabote, welcher,

wie die sprachliche Mifsgeburt dtvbp(i<pövTT|C bezeugt, schon in einem jüngeren Stadium dt r

Homerischen Gedichte in den 'Argostöter' nach Analogie von Auikm|>övti)c u. a. [Ibergegangen

war. Hm. Sittia Behauptung tob den 'anderen QneÜmi* iat ein Trugschlnfa.

Um QOn lur Form der vorhom^risehen Gedichte zu kommen, so fordert Hr. Sittl

die RasIgmMfln-daa Saxtu« Empiricua, der aage, die Homerische Poesie sei die Utaate^ and
beruft sieb nach seinem 'Beweis' Ton der unuAglichen *£nt)ehaang des Stoffes* anlF ein

'ungitaiatiges Vorui'teil gegen die Aolismen'. Beide Momente sind ohne Bedeutung. Auch
ein etwaiger iambisch-troGhüi$!chcr Bhvchmus darf nicht gegen ein fioliscbes Epos geltend

gamadt werden. Ebensowenig darf die Parallele der griechischen Ljriker zurfickgewieaen

Jane Fürsten allein sollen in der



werden dnrcli Orfiude der 'Kom|)08itiou', weil di« »olischen Li«der eu niedrig stünden, aU
diT« 'der läolw L>uier von dem Arm>;n lialn itorgen sollen'. Hr. Sittl beläfst den Aoliern

nur reine, ganz sclilichte Volkslieder ohne das erzählende Element, welclieH (kidi (lf:*r

griecbisciien Lyrik überhaupt eigen geblieben ist: 'cidiiche Gesinge' spricht er iknen ab,

Weil die 'eifrigen äolischen MunizipalhiHtoriker' solche nicht erwtUiijHii und 'die Aolier

sich iu keiner Weisr an i1<t HpisLLcii DiL-iifung beteiligten' (denn LfscLcs wird zu eiiieta

Appellativ vcrflflchligt I, du ssio ja uatii ikier Naturanlage 'nur für Lvfik biun und iiüent

bemüsen' (wie die einxelnen Griechen, ao erscheinen nach Hrn. Sittl auch die eioseiDHl

Stämme als Spezialisten). Diese Ausfiilirtmgen bt^iliirfHri Ijeiner ern»tl!i lii'n ^\'ii]t'rl< f^iing.

Bei dem Lyriker Alkmau liefert übrigens Hr. Sittl selbst ein unfreiwilliges Zeugnis fOr

die Incmriscbai JLoUflaieii» indm er sagt, dab *cr MÜMt knie «Bderai Aoliamen alt die

ciiisrlmn iinti;»-wi'n(lf't' biibc. Hnt. S'ittls DarstHlung ist eben a'ich sonst «icbt frei von

atarkeu Widersprüchen, wie die Stellen über die 'i!^ompositiün' und den 'Archaismi»' im

Homer bewdeeD (S. 68. 61.).

I>it^ spra pIiH rlir-ii ni-t;ij)it,'i l3ik!.> allu^emeiner Natur körnten 'einlief- ririlisierende

Formeln' doch nicht ganz in Abrede stellen-, aber dieser liest spricht schon bedenklich

gegen Hm. Sittl. Er «bergeht glmlidi die Ptanllele der •ksttidriniMhfln Bpiker niid

anderer Dichter, t)ic- flotli ihre 'ädlisierfinleii Formfln oder Formen' ans der 'Litteratnr*

»chöpften: für Homer soll ihre Quelle viclmelir die 'Volkssprache' sein, und zwar der

MiididiaMcl Nordleoieda. Aber 'Forneln' n beatimiater Tenelelle bexuben Biels anf

Kunsttraditioii i nJ wer.li it nicht im Handel s vci 'r. - Ii r entlehnt. Alle aiulereu Spnu li-

l'onueu erkläre der 'Archaismus'. Der altionische Dialekt soll nach Hrn. Sittl viele firemde

ülemaite umaeliloBBen haben, ^die aidi notgedrungen erhrBderten, d. h. weniger amalga-

mierten als im dorischen Dialekt. Von Herodots l iitmüaleklen wissen wir aber nichts,

und jene weite Konstruktion diesee kautschukarti|{en 'Altionischeo' beraubt uns aller

Methode: inunerhin mUfsben wir doch lautlich am den Altiomaoien fibeiall die jangereu

Formen entwickeln können, was einfach nicht angeht. Aber Hr. Sittl kommt soIKlt nicht

damit aus: er nimmt trotz aller J:'oIeinik selbst noch I>iii!r>ktformen au: £XXui»ic ^ÜÜU>C

sei arkBdi!;ch-paniph}H.sch; v für den Themarolail o s« i gai nUM ioliech, wie da« 'ar^

sprUugliche' u in iitaccOTtpoi
, inXirftTOC und gemeingriechischem aiconviiTtiC beweise.

Hr. bittl beruft sich also auf Worte^ die noch gar nicht allgemein befriedigend ge-

deutet, aber TieHeicbt gerade EoÜseh aiiid. Was die .\olismen im ganzen betrifft, so

konnte ich für mich ja auch anfolmn, wie der A>»8yriologe Sayce sieb IB der Aner-

kennung und Ableitung derselben ganz auf meine Seite gestellt hat

Von Hm. Sittls sprachlicher Behaudlnng im besondem nur noch einige Reinpiele.

'A^ü|juiv, «Ihh er G. Meyer gegenüber nicht von ^iuncK /^\ neiiui'u scheint, ist ihm ein

'Archaismus', da 'ui sich durcli die Mittelstufe o F völlig regelrecht aas u entwickelt

habe'. Dieser Ton Capelle entlehnte Einwand stützt sich auf eine 'scharfsinnige Ver-

mutung' TO» 6. Curtius \u ihr vierten Auflage der 'Grundzüge', die Jcild, !i in der

filnft«'« <^ntr/. jr<><!trii In'ii ist, "R> wird vsciiiT '/i'tailclf , dafs trotz der später überall

vorkomuieudeu Aaiuen auf Qtpc 'QtpcsTric iiud A.\.il>£pcr|C, TToXuÖepceTbnc , 0€pc»Xoxoc,

die Namen beiläufig genannter Fhüaken, als mi/.weifelhafte He^tc altnolischer Poesie

pftr^idirrf 11 niffs--i'ii'. .Vn-r Gfiiciiric lileibt zweifello» "irjü-ilr. die ItliulKr^iT-i- wiiilit I'jiiiaken)

'AXi«:«tpcric und TTuXue^pcric können Nachbildungen sein, und der 'Phiiake' ÖtpciXoxoc ist
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anndflcteitt «in veritabler Tnjaoer. 8idi«rKeh iai OepcftiK kau Vertvoll« RMiduim der

altionisclieu Sprache'. Dafür spricht am h <lei Gti ctiric der Odyssee, der Bettler 'Ipoc,

zugleich eine tchlageude Panlielc für den umgedeuteten dpTCiqxivTqc 'Ipoc ist die

ioUaobe Form fllr tep4c in der orKpran^^lichoi Badentung: der *Starke*, weldier gcprOgelt

wird. Gcpclrric und *lpoc sind Landisleute und Gebilde äoliftcher Phantasie. Erst die spätere

VoUcM^iBok^gie hat die Form 'Ipoc mit dem digammierten Nauen der Götterbotin 'ipu

ronuDmcngebraclit'^), obwoU 'Apvafoc (der LammeirmBnii) im Epoe gar nicht sie Bote

fitngiari'

Wegen der Torgeracktea 2eit muTa tod einer Debatte ttber die angeregten Fragen

abgesehen werden.

Der Vorsitzende schliefst darauf die Verhandlungen der Sektion mit warmen

Worten des Dankes fQr die rege Teilnahme, welche von den Mitgliedern in den BitEongen

an den Tag gelegt ist, und besonders für das liebenswilrdige Entgegenkommen der Herren,

irelehe durch ihre inhaltreichen und anregenden Yorferäge die die^farigcn TerhandlnUl^

10 interetwuit und fruchtbringend gemacht haben.

Ascherson (Berlin) spricht in herzlichen Worten den Dank der Versammlung

dem Vorsitzenden au», der mit dor gri^fsten Hingebung «eines Amts gepflegt, die meisten

Vorträge durch liebenswürdige Überredtiui;.<LraT»' pereüinUeh ToranlaTet und die Verhand-

lungen in ao au^ezeichneter Weise geleitet habe.

Der ToraitsoDde erwidert mit «iiiigen DsnkeaworUn Übt den BebriftftQim.

(SeUnfB gegen tO übr,)
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Erste (konatituiMende) Sitzung

am 1. Oktober 1884.

NmIi Seblnfo der «llgeneiiMB Sifamng kagMtitmrle udi die SAtion in dem LAr-
amuer rlcs '-'vinnx'iinniri tnitl Roalffymnnsiums ftlr Physik.

Professor Dr. Buchbinder (äch.aipforia)| welchen das Präsidium der Versammlong

«einer Zeit ersudit hstte, die Yorbereitoitgen ftr die Sditioo m fibennliitini, b^rtUete

dk An^f--i< ti(lr'ti uiiil (< ilti' mit, dufs- er eine Anzahl Tl<»rr« n, wolchr bf-rcits auf frflh«»r?n

Vereamnilongen Vorträge gehalten haben, auch für diese zu gewinnen verNUcbt, dafs er
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fnilidi nicht ireni^^ Absagen,' aber doch ftttdi uebrera reelit «ifnalieh* Zanageu zn tct-

SMchnen halw, und m stände denn eine Annhl tou VoitcSgea iu Autrich^ unter denen

«ufih einige freiirillig angeboten «eieo.

Ferner tnaelite Redner die Anweaenden duaaf urfbierlnani, dafe «ne Amaibl

nebt interesBanter Lehrmittel im Vensanimliuigs/.inuuer, «owic in den in^tulv. nd»Mi 8ilen

ausgestellt wären, und auch die Sammliuigea des Gjmuasiunia and de« llealgjmnMiunie

vrflrd«;» durch di^ Gflte des Direktors des RealgjninasiuuM Dr. SoUe den Anweaenden

Kill Aiisirlit iijir;_'ebotcn. Rpdnor habe, angeregt durch den Kcdakteur der Zeitschrift f&r

maihemaiijicbeD Unterrkbt J. C. V. Hoffmaun iu Letpsig, aich mit verüchiodonen nam-

haften Uechanikem in Verbindung geiR'tzt, um i«ie sur Aoastellujjg geeigneter Apparate

zu veranlassen. Zwar hätte eine Anzahl Firmen die Bochiclnuig abgelehnt; andemacita

Mien aber doch auch recht erfreuliche Beitrüge eingegangen.

Im Yemammluugszimmer waren die von VpUiagen Klaning eingesandten

5stülligen Logarithmi'nhiffln von Greve ausgelegt, Howie in tler letzten Sitzung der immer-

wriliMnIi- Katouiitr u--b l'iTilifvtuniisiallehrer*. .Schubring ans Erfurt in neuer Auflage;

terner war dj^ylbüt ciiiu hauiiiiluug von elektrischen Apparaten aufgestellt, welche Mecha-

niker Wesselhüft aus Halle auf Veranlassung den Oberlehrna Dr. Sochahuid daselbst ein-

gesandt hatte. Im Xebenaiiunu'r lH n«tiilcii sidi die iuterc-'vntttf»!! stereonietrischen Modelle

des verstorbeneu PioL Dr. Hein/.e in Ki>tlien, eine recht ansprechend«; Sammlung von

Tortagini nnd Idräran Apparaten zu don ang^tindigten Vortrag» daa Obadehrara Dr. BOlieber

aus Leip/ifj pfehnriff unfi nintst von SchOleni «tii^rfcrtisf , wolcbo durch ihre sinnreiche

und einfache H<;rsteUuug besonderes Iut«re»8« erregten, endlich ein Mangscher Universal-

apparat, Ttm der Verlagdiandlnng Ackermann fai Wemheim frenndlicbit anr Verfügung

gestellt und durch nnc K«ihe seiner iipiit'strn Znsatzapiiaratc vum Verfertiger Piurf^'i^r

Mang iu UaJeu-Badeu verToUaiäudigt. Im anstulseudeu äaal war da« interessanteste

Anaslellungsobjekt auljfwtellt, »ftmlieh eine reiche Sanunlnag 0tt optucben und apdctral*

analytisch A]>]i!ir,ift'ii mis iler Wnk.-f nit vriii Pr, S"t"hrc-r Je f^olin in Leipzig, von

diesen gütigst hergeschickt, darunter ein grofscr vollständiger Projektionsapparat Dazu
kamen die reihen und metob inatrokfiren Sammlungen des Deetauer Gymnaaiuma
und Kcalgymiia^iuu'.s in demselben und iI- ii ht nneliVi.irt» n Häumen, unter denen die präch-

tigen Stein«iU^ulcu ans Leopoldshall und eine Feinsche elektrodjnamiacbe Maachioe die

Anftnerksamkeit immer wieder anf rieh lenkt«.

Redner t-'ü^- laullich noch mit. dafs Dr. Israel-Holzwart aus Frankfurt a^ M. einen

Vortrag aber mathematische Geographie für die nächstfolgende Veraammlong in eichere

AuBsicht gealellt, und dafe der Direktor dea Bealgymnaaroma in Trier Dr> Dionke, welehw
am persönlichen Erscheinen zu seinem Bedftaani TeHundert ad, den im Tageblatt« Ter-

zeichneten Antrag eingebracht habe;.

Demniehat werden Prot Dr. Buchbinder (Schulpforta) und Gymnasialdirektor

Dr. Oerhardt (Eisleben) zum ersten, resp. zweiten Vorsitzenden gewälilt. Das Schrift-

führeramt wird dem Oberlehrer Dr. Pieper (Daaaan) und dem Healgjmnasiallehrer StrSae
(Dessau) übertragen, ffietaa aefaUdk rieh dio Featatellung der Tagesordnung flir die vom
S. bia 4, Oktober itattfinileiMlen Sitanngen.
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Zweite Sitzung

am 2. Oktobrn* iv^'- t, rnorgeus S JJhx,

1) Vortrag tles G^uuiiwiallchrer^ Lücke (Köthen) über:

'UeiDzes BehandUngsweise der geschlMscien geometriMli«! Hebilde").

Redner berfibrt kun leiu ZoMUBimeinritkiiu am GymiiMiam zu KStheu mit dem

am 17. Dezeiub«r t. J. TentorbenCB ProfeMOr Dr. Carl Hnmcay dessen Heihade dm äteMO*

netrie zn lehren von bcKondcrom Interesse sei. Er wei»t darauf liin, dafs er ia aeinem

Tortrage nur die ^eschiosseneii stereometrischen Gebilde behandeln werde und acwar oi>

zug>«weise die ßerechnung der Volnmtna. Die Tendenz von Ileinzes Stereometrie ginge

dabin, •) (imtliclie elementarer Behandlung llthigen Körper von einer allgemeinen Form

(>'jijji?'jnscher Krirper) abzuleiten und nach einer Formel /.u berechnen, b) durch Ein-

fuiirung der 'Drehung' eiuer Grundfliicbe neue Körper zu erzengen, welche fllr jeden

DrditUlgawinkel <p narh demselb«i Gesetz diskutiert werden können.

a) Dif verwandten Arbeiten rnn Kiij'ii':", Li^'iuvski, Aui^ust, St^-incr, ATitf^tciii n. s. w.,

die Öiiujjsonsche Kegel für die elemeutun« ÜtcrtuiMülrie nutxbiir zu machen, werden an-

gedeutet, alsdann geht Redner zu Heinzee Darstellung über. Setzt man beim Simpson-

sehen Körper, als flessen einfache Formen das Prismn v.rA die Pyramide sich darstellen

und nach dem CaralU-rischeu Friiizi|>e berechnet >rerden, die parallelen Grundflächen

mm fonnd F,, die uHtlere D«urdiaehmttB6g«r »F^, so etgiebt Mch für den einfachsten

Fall Kni-jir-rs mit geraden Seitenkantf'ij, das Wittsteinsche Prisnintni«!, dip Rirhtii.'kfit

der bimpsonschen Formel «T— ^ A {F^ + + i''»). Aua diesen ItU'st ^uin Kcduor in

bekannter Weise die KBvper mit krammUaigen Qmmdlliehen entsteh» nnd seigt ondlieb,

daf« die Fm invl lun li ü\v Körper mit sphärischen Seitenkaiiti n ainvi iidbar isL Es folgt

nun die Aui^tcUuug der Körper in der sich so ergebenden iicibcufolge.

An einem durehgefllhrteD Beispiele engt Redner» wie sebudl die ^vpaonsehe

Regel zur Bestinuttttug det Tolomem Ahrt and wie aoeh eoibrt die Oberfliehe aieh

finden lölst.

b) Darauf geht er an Hönses Methode Uber, durch Drehung dner Onindfltebe

neue Formen zu erzeugen. Mit Hilfe dazu bestimmter Modelle filhrt er am Prisma die

Entstehung der Anti-, Para- und Interprismen vor und zeigtj wie mit wachsendem

Drehungswinhel MaTimnm und ICnimnm des Yolumeas enreieht nad dab alle neuen Formen

nach derselben Formel gemessen wercL ti; cUnn deutet er an, wie auch die übrigen Körper,

Pyramide o. s. w. in gleicher Weise sich behandeln lassen und dafs, je weiter man fort-

schreitet, die anfänglichen Schwierigkeiten in der ÄnfTassung be! den Sehdlern sich immer

mehr verlieren. Speziell am Paracylinder zeigt er, dafs die Formel des Paraprisma,

J — \ h(f (2 -f- cos qj) ohne weiteres auch für ihn gilt. Schliefslich fafst er die Bedeutung

drr lleinzeschen Stereometrie in folgende Punkte zusammen: sie zeichnet sich au» durch

7 iiomenfassen fast aller elemrütunn I\"irper unter eioe Form und die Berechnung ibier

^ oluniina nach einer Form* ! ,
iliiii h die streng systfinatifsche Anordnung der Körper,

durch das Moment der dreheudeu licwi'guiig, wodurch Lelwii lu <lie starren ^(asseu kommt,

VoUstftDdig abgttdmckt in HoffaanM Zeitscb. f. math. Cnterr. IB^k XVI, 1.

TaifeuSlaagiB tm ST. SMWa^tmuiTOtmu. Sl
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doteh die dann sich seli]iila«iiden DiBku«Mon«n, welche »ine nfltalicbe und ausldieiide

Bescliüftitri.n.; tTlr ül.- Krhiilcr bieten, und ilim li Aiifiia(i:iii' filier Anzahl höherer Körper,

die «ich leicht tu die Formel einfügen. Du» Vcrdicut>t lieiuz«ij beoUlte ««iueu Vorgängern

gegenllW in der »treug sygtematiachea Anordmmg der «teraometriedien Gebilde luid

darin, dafs er die Volumina der von ihm MfgMteilten Ikrehnngekörper ale FnoktioiMII

des DreUuugswinkeU dargestellt hat

An der daranffolgenden Diskussion beteiligten sich nicht wenige der Anwesenden.

Zwar wurden die hervorgeluHicti.fi Vor/.ilge des f^ystenis nicht in Abrede gestellt, aber

es wurden doch Zweifel laut gegen die leichte Anwendbarkeit auf der Schale. Man
füiditete ^nchbinder und andere), dals nach Behandlung der einleitenden Abschnitte

Ober die Lage von Punkten, Geraden und Ebenen im Kaume und nach Diskussion de«

Prismas und der Pyramide, den notwendigen Voraussetaungen für den Simpsonaeben

Körper, nicht Zeit geiuig fllr das System fibrig bieib«i werde, auch daTs die neue An-

schauungsweise den Scbfllern nicht geringe >Scliwierigkeiten bieten werde. Itcdner ant*

wortet, Ueiuze habe Stersomeirie in wÖGheutlich zwei Stunden im Wintersemester be-

handelt, allerdings sei er Uber die einleit4>nden i^Stze schnell hinweggegangen, um hemuch

das System ausführlich voneutrugen.

Ströse (Dessau), ein Schüler Heiuzea, äufsert sich Uber die Verständlichkeit

dahin, daTs, nachdem die Schaler sich einmal an die neue Anschauungsweise gewöhnt

hätten, es ihnen nach seiner Eifahmng nicht schwer geworden wBre, dem Vntenidito

an folgea

Böttcher (Leipzig) fragt, ob bei dieser Behandlung der Stereometrie noch Zeit

für die Kegelschnitte geblieben sei. Kedner antwortet, die Kegelschnitte habe lleinze

in der I*i 1 h ir flüchtig berOhrt, anf eine ausfahrliche Behandlung derselben habe er

sich nit'liL ciiigLlasscn.

Die Sektion spricht den Wonsch aiu, den Yortrag deunäehsi in der Zeitaebrift

f&r math. Unterricht gedruckt zu sehen.

2'; Vo!(ru'.^' ili'i. f ;yii:f>a-sialdir4'ktors Dr. (Jerhardt (Eisleben) über;

'Die lUtheMatik auf dein f;yunasinn mit Bezajs; auf dir FordenngiM In dem

Prcul^i^dieii Keniat!v vom 31. März 1882'.

Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile: ai was TOtt der Mathematik ist auf

dem Gymnasium zu lehren? b) wie ii>t es zu lehreu?')

ad a): Als In den cwantiger Jahren dicaes Jahrhtinderts die Oymnaaien organi-

»irit wurden, »ei bei den mii'-tin rlie niedere Mathematik Gegenstanil ries riitiTrirlits

gewesen. In dieser Zeit lageu die mathematische Wissenschaften in Deut^chlaiid in den

Banden der sogenannUtn kombinatorisdien Schul«, daher vomigswase der arithmetisch-

algebr;i:--it Lr Ti'il ;iuf luu ^I_v]]ij;iisieu BerücksichtigTniL; fuiiil. T'jiifai;L,'rfi>::if' Formeln,

welche sich um den binomischen und polynomischen Lehrsatz grupjiierteu, bildeten den

Sera. In der Geometrie wurden enhr«dw die Elemente Euklids oder dürftige Au»>züge

daraus zu Grunde gelegt Stereometrie trieb man nur in geringaa: Umfange, desgleichen

1) Die usdifiilgeacla lahaltssiieabe Ja der von dem betr. Ssktieusvertlands eiagssBadttaFMeuBg.
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Trigonomotrio. Durch das Abiturientenreglcmeut Ton 1834 wurden die Forderungen, wie

weit auf dem Grrunasium Mathematik zu lehrten sei, bestiiumt formuliert, die so wichtigen

Kegelschnitt«» und die sphärisch»' Trigonometrie ti.len ilt-r :irlt]iiiiptisch-algebraische

Teil blieb im wesentlichen unangetastet. So sei es im (iruude bis aus die neneste Zeit

geblieben. Erst der Lehrplan von 1882 habe darin Wandel geschafft, der arithmetisch-

algebraische Tpi'I >ri lM'S(lii-riiil;t Wurden, KettenbrQche, KnrnTjiiiatioiislrliro, liöhere aritbm.

Reihen seien beneitigt, dagegen »ei e» verstattet, sphärische i hgunumeine und Kegel-

•chnitl« zu (MiftokMehtigen, leider aber Iflfatefe in mnalytischer Behandlung; mit Recht

seien Determinanten, für wolcho von gewisser Seite ?n v'v\ fft-kämjift worden, aus-

geschlossen; auch sei auf gewisse Teile der angewandten Arithmetik, wie Versicherongs-

wceen, WaluraeheiDlielikeilendiiiang, krine Rflekaidit gcttonneiD.

Durch 'Üp ^Tr^thfm;^tik sollf dem Sch'llnr dns RiM r-iner Wissenschaft vorgeführt

werden, dazu gehöre vor allem innerer Zusaiumouiiang. Deshalb stelle er die These:

*Anf dem Ojmnfttinm iit Torsvgtveiee Qvometrie sn leltrea, und
nur <n vir) von Arithmetik und Algebra, ale tum Terettndnie jener

notwendig ist*.

Dalb die Geometrie einen hdberen Bildnnuswert sie die Arithmetik bat, sei all-

gemein an'.Tkaiiiit. •;< iloi- Haiiiltril des iniiilirinatisrlicn Unterrichtji . wenk- /. lt.

auf der obersten Stufe eine Wiederholung und Zusammenfa&suag de« gaaseu Gebietes vom
Standponkte dea Primaaere ana vorgenommen, woran rieh dann die Eegeladuutte, aber

in >«yritii>'tisr^ier Behandlung etwa nach Art d> i Altm aitschliersrn mfiisen, eo erhalte der

Schaler ein Bild tou dem Zaaammenbange einer WLssfinschAft

ad b) Wie gelehrt werden «olle, das wolle er nur Itdr berflhren; w wolle nicht

von Methode reden, fflr die Mathematik sei der Lehrer die Methode; derjenige Lehrer

habe die beste Methode, welcher die besten Resultate eradele. Aus der groüsen Masse des

orliegende« Stoib wolle er nor einiges hervorheben. Man habe nenerdings vielfiuih eine

Beform des geometrischen I nterrichts angestrebt, es solle B. die Teilung von Plani-

metrie nad Stereometrie aufgehoben werden, man wolle sofort mit KonstrukUomo im
Banme beginnen. Dieser Vorgang sei nicht nea (vgl. Bretai^ei^, LehrgebKade dar

Math. 1844). Es sei nicht zu leugnen, dafs die wissenschaftliche Behandlung der Mathe»

matik diese Reform verlange; ob dies auch pädagogisch ratsam sei, dies sei eine andere

Frage; jedenfalls »ei der Gegenstand noch nicht genug durchgearbeitet, um im Unterricht

Terwertft zu werden. Ferner »ei man von verschiedenen Seiten dagegen, den wiasoi-

schaftlichen Unterricht in der l.teometrie von (Quarta ab zu beginnen, der Quartaner sei

dafür noch nicht reif; vor Tertia solle nur j)ropiLdeuti8che Konstruktionsichre genommen
werden. Der Wert der letzteren sei nicht xu verkennen, aber sie gehöre naeh Qninta.

Daf» der <}uiirtaiu r di.' EukliiliM In ii Heweise nicht zu fas^ien vermöge, für die man die

wenig geschmackvolle Bciteiühuuiig Aläusefalienbeweise' erfunden habe, er wisse nicht

werV, dem kSme er nicht zustimmen; durch eine vienigj&hrige Praxis sei er vom Gegen-

teil Überzeugt, er «^prrM lu- >ii'1i ihAWr uus, daTs der «{jatematiache Cntemcht in der Geo-

metrie in der Quarta zu beginnen habe.

Der Vorsitzende weiat aar Oriantierang darauf hin, dab nach dem neuen

Reglement die Kunibiii^itiur.-lijhri?, mittelst deren ja meist der binomische Satz ali^'elcitet

werde, vom Gymnasium nicht ausgeschlossen sei, also auch nicht di« Wahrscheinlichkeits-

»I*
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rMhuimg aiid V«rw*iidte8. Smirt •tinun« er dem Bwhier wa, dab dw giMBMtri«eIi* Unter-

richt namentlich auf ier obersteu Stufe zu bevorzagen Bei, weniiglpk'li fr Arithnir'til; und

Algebra uiclit so beschräukt sehen möoht« wie jener. Auch bezUgUch des Zwecks des

mfiiemfttiMbeii ühterriohta wat dem GymnMinin klinne mia »bweidwiider Aonebt eein.

V. Fischer-Benzou iKit'l') "rwlilinl, dfi- Namo 'MiiuiffallciiVii-'Wois'^' «taniir.f: s-oii

ächopenheuer. Dimer rede zweimal davon in seinem Werke 'die Welt aU Wille und

Ycntellwig'; er moquiere aich debei Aber diete Art ?«b Beweisen, wie ibn jedoch mdit

bindere, später die npcViingsmethode selbst aiiMiweiuien.

VoD anderer Seite wird bemerkt, Traugott MUller habe iti seinem Buche 'die

BifebnieM der Btemenehen Uethode fttr die Bebale' orgeeddagen, den Unterridii in der

Geometrie mit räumlichen Botrachtungeu zu beginnen. In Bezug auf ilio K'oiiibiimtions-

lehre entapinat aich eine lebhafte Debatte zwischen dem Vortrageodeu und Sucbslaud

(Halle), weleher för Beibehaltong derfelben spricht; ihm echlieCrt ridi R«ib (BozMrade)

an. Bcbubring (Arfurt) iftt gegen den Beginn der tüysteuiatiüchen Oeometrie m (hnrtft;

er hat bei den Seh&lem Schwierigkeiten der Aofäuaimg gefanden.

Gerlaeh (Parehim) schlSgt vor, nn Klarheit in die Debatte m bringen, daf«

die einleben Gebiete der Matliiiuatik dorchgegaogen und knis darüber Rbgeatunmi wird,

ob rie in den Lehrplau gehören oder nicht.

Der Vorsitzende ftirchtet, dab diea Bjeb niebt ebne weitttbrnnde IKiknadanen

erledigen la9«e. Die 8el<tiun lehnt den Toreddtg nb, ebtnao «of Antrag 8toya (Jena)

eine Abetinunung ttber Gerhardt« Ttie»e.

(ächlufa 10 Uhr.)

Dritte Sitsuug

am 3. Oktot>er 1881« morgens 8 Uhr.

1) VorfObrnng dea Hang loben üniveftalapparate ') dareh Bealofibnllohicr

Di, Parow (HaHeV

Elßleitcud bemerkt der Vortragende, die mathematische Geographie nehme unter

den Diadplinen der NataiMm mit Bocbt «inen berfomgenden Pinta «n. Ale intar-

etsanteste Anwendung der MnthemürrV ?m sie besondir« irr-eicnd zur Vorftandpsliüilting,

und rege zugleich durch den fortwährenden Hinweis auf die Gröl'se des UniTersums und

aeine Oesotee daa Oemfit der Jagend mitcb^ an. Leider aeiai firflibar die Bantdmngen

um ill(?s Unt^-rrichtsfiicli niili* Kelten an der Sih"wii>ritrkcit frfsclipitort, die vielfach vfi-

wickelten räumlichen Beziehungen den öchüiem zum rechten Verütanduit au bringen;

eeitdem man jedoeh in den Beaita guter Anaebanungsmittd gelangt aai, kibine diaae

Si'lnvi'Tial^t'it 'il> 'iViiTwiirKloii ifctrai'litft \v<>i'J<mi, und in dioflar BaBabnl^{ Tsrdieiiia dar

Maugsche Apparat wohl vor den übrigen den Vorzug.

Die Bonatigan imGebnnebe befindlicbenApparate UefaenBidi inswaiQmpponteiJaik.

Zur Yoründitliang der wiclElicben Bewegongen der HimmelabSirper dienten die Tellarieu

1} Dendbe war im SSInuifiiirainar aii%M(ellt
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retp. Plnnetairieii, znr DinteUuiif^ der mlicuibu«i die Himnelaglobeii. Die «rafcereu «eiak

zu verwickelt kiiTi-iti uiert, zumal wliiii ;£ mit allerhand liüderwerk Terbunden wär«ii,

wodurch die AufmerksMukeit der Scbüler vom Wee«tttlichen abgelenkt würde, ond Roderer-

eite sei «• ftblerlraft, dafa aie dem SdiOler die Bewegung der Geetinie ow mdi dem
heutigen Systeme vermittelten, ohne ihm zu zeigen, dafB jede andere Annahme unstati-

haft Bei. Uie HiJBmelagloben wiederom eeien einmal ta klein, um die Geetime und ihre

Bewegungen dentlieli ta Migen, oad dana geben de dieae in vmgelteikztM Folge, als wie

eie der Beobachter am Ilimmel erblickt. Wenn m daa TeUqrinjn nor fllr die wirklichen

und der ßlobos nur tilr die Achciubaren B«wegniigen paaee, so fehle die lVI<%t,^1icKkeit

mittelst dieser Instrument« darzustellen, wie ana der einen die ander« Beufgun^ ibige.

Dieite Fehler acinn am Mliqpteben Afiparatc vermieden; an ihm küime man, iBbr viele

Sohfiler ngleich sichtbar, sowohl die scheinbaren als die wirklichen Bewegungen d<*r

CSeatirae darstellen und b«ide Arten der Bewegung; aus einander herleiten; auch kimtte

man den Apparat so zerlegen, dal'a immer nur diejenigen Teile augebracht würden, die

gerade zur Betrachtung erforderlicli wilren, so dafs die Aufmerlcsainkeit der Schttler nicht

abgelenkt werde. Nach des Hedncr^ Ertahrungen hat sich der Appaiat iu jeder Beziehung

bewthrk Daianf geht er zur Vorfahrung desselben über. Er stellt zunüchst die scheia-

bar^n BewptTimffpii t!nr. a) Erdglubus mil Horizonf , der ftir jeden Ort der Erde ein-

gestellt «Verden kann, zur Erläuterung der astronomisch -geographischen Vorbegnite;

b) Himmelssphiie mit aSmtiieiran Ateraan anter QtUbe nnd den widitigslen Sfanibildeni.

Di«' (iiLr'tiJir l^eweiTinifr de^i Hitnniplsjjf'wRlhcs kann l'Ctr jndon V'lifbijr;''!) Horizont dar-

gestellt werden. Da die Kugelfläche der iSphüre nur durch einige Kreise markiert, im

ftbiigaa aber oflSm iat, eo kam der Baachaiur dorch aie binduräbUdraml alle Bawegnugen
vor sich fjehcTi sidien, wii' der ni tdmrbtfr am Hiniimd sie rrblfckt. Mit Hilfn eines mit

Gradeinteilung Tersehenen Meridians') und eines ätundenkreises laasen eich alle Aufgaben

fiber die Anfgaugaaeit«! and örter, über die Kulmination and HiSlie der Geatitne praktiaeh

und gerrmi t'isfii. Im snJlii>1ii<n 'Ekliidikpul wird der 8onnenhalter ein;.'e5otzt und dann

die jiihrlichc Bewegung der Sonne um die Erde dargestellt, d) Am uürdlicheu Ekliptikpol

wird der Hondhalter mit der hSdot ainnreiehen einftdiett Knoteuvorriflhtuug angeachranbt

und die Eigeutunsri^uii}^ des Mondes gczci;^!. Ditraus ergeben sich unmittelbar die Moiid-

phaaeu, welche am Apparat dadurch sichtbar werden, dafs der Mond an seinem . Ualter

dfdibar ist, ao data die vanuekelte HSUfte al» bdtetushieter Tail der Souw ni-, die andere

achwarz lacki»?rte Hälfte von der Sonue abgewendet wird.

Es folgt die Darstellung der wirklichen Bew^ongen. a) An dem Tellurium mit

knraem Erdanaatz innerhalb der SphKre «igt aich die scheinbare ^rliche Bewegung der

Sonne al« natürliche Folge der wirklichen Bowegiuig der Erde, b) Nach Entfernung der

Sphäre wird der grölserea l>eutlichkeit halber dnrch einen längeren Erdanaata ein« weitere

Butfivnung zwischen Erde und Sonne hnrgostetlt und durch d«n Versnch mit einer tXBt

Ekliptik senkrechten, dann mit einer in ihr liegenden und eiitüich mit einer zur Ekliptik

richtig geneigten, aber noch nicht aich stetig parallelen Erdacbae die Unhaltbarkeit aller

1) In dar dritten Auflage ist statt der froheren bttwagilkikeB HHlMwa Veridianbalfte, welche

man Baeh BedtefinB anbringun oder mtfeioaii kiumta, ein voller ffsster Meridiankreis angebracht, doreb

welchen <lie Hamiliolikeit des Apparates gegen Mber nach dem ITitaO das Yettmgandea waaeaiäidk

Wintiücfatigt erscheint.
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lÜMer Aaariwwii ckm Besduuier muirittellMUr deotlich genueht. Dannf foH^ mit riditigier

Achseuiitenung die Darstfillunj,' «Irr Taijr»«- mi<! liiliros/c-itcii mil \'orli'ilc, daf», wpiin

mau auf Anwendung der i^uneukcne T(>mchten murK, durch einnii iM'Wtideru, um die

Side herniD gelegten, eellMt fetMebenden, der Eide *ber ihn Bewegliehleeit laMenden

"Lichtrinf^ man die (In-nzc /wisclipn <Iit ln^lfuchteteii und dunkeln Erdhiiltlv Iciclit zeif^en

kann, c) Um die Erdkugel des Telluriums drehbar, wird dann eine mit Knotcuzeigern

venehene Mondkai^I im branelibBrai GiOfiwnTerbllbiie anf^ebracbt, m dsfa dir Lebre

von drti Finst-Tnissi ri in PXiiktci' Weise abgchand<-U wcn?fn Jiann; < s /.'iift sivh sow.ilil

der Fall der totalen und partialeu FiustemiMe, wie auch der des Ausbleibens derselben

je nacb der Knotenlage.

D( r Vortragende macht schliefslich no< b darauf aufmorksaiii , dafs aufser den

genannten Teilen des Apimratos uocb Vorh<^iangen vorhanden seien stur DarsteUong

BowoU der eeheinbaaren Bewegung der Planeten an der Spbäre, ale anofa ibrer wtrklieben

am Tcllnrium, welches dadurch zum Planetarium werde, ebenso auch zur [Darstellung der

BQekwärtsbewegang dea Frflhlingapunktea sowohl an der Sphäre wie am Tellurium, so

daA das Instromeat mit Tollem Rechte als fJoirenalappant sm besetehnen seL

Bei der folgenden Be»|>r(»cliung weist Bitf 1 dii r (lAipüg) darauf hin, dafs man
im Zimmer au der Decke mittelst der Lampe die auf der Spbire angebrachten 8tenie an-

scbanlich projicieren kSnne.

Nouv< ! Kritheu): Der Apparat laa.te uoch viel m«hr DemoHMtratitmeB ali

der Vortragende bei tler Kürze der Zeit )ia^* im li uten können.

Parow (Halle) betont wiederholt bi/aiglicli der leichten Handhabung des Appa>

rates, dafs, was er heute Während des Vortrags au demselben nicht ohne einen gewissen

Zcitiicifwand fortwUhreiid habe iLndeni müssen, während de« Gt-branchs im Unterrichte «ich

immer für jede Stunde vor Begiim derselben mit grofser Leichtigkeit herstellen lasse.

2) Antrag de* RealgjiunrDirektor Dr. Dronke <TOcv)t

'Die mathematische Sekliou besi hliefst, eine Kommtsaion von fflnf

Mitgliedern mit dem Rechte der weiinren Kooptation su erueaneu,

irelelie der nSebsten Yersammlung geeignete VorachlSge zn einer

einheitlichen Schreibweise in der Algebra und Analysis, sowie zu

einer einheitlichen IJezeichnungawoisc in der <^Jo*imetrie maclieu soll'.

Da der Antragsteller nicht zugegen ist, su verli^t der Voräit%ende einen Briet

denelbai vm 13. Sept d. J., worin er sahm Antrag anmeldet. Zur BegrOndnng findet

sich darin folgend»^>:: 'Eiijv ^Idf iviorung ist eigentlich f'!r jeden Lehrer, der die Misere

kennt, die au-s «ler \ i tm hr* Irr lirit der .Schroil>- cul. r fii /i ichnungsweise kommt, nicht
1«

nötig. — Schreibt man doch noch 2 = num. lg 2, sonst 2 = uum. log. 0,3U103 oder

3» nnuL (Ig 0,30103) n. e. w.). — Polardraikant beniohnet &at in jedem Lehrbudw «Iwm
anderes. Fnsf jodi r <>u:irta>ir>r bezeichnet die Winkel «n 2 Paar voB einer dritten ge-

schnittenen Parallelen anders u. s. w.'

Scbnbrinfr <Erfnrt): Es scheine niemand Lost »n haben, in die Kommiasion zu

treten, rntf r ilif scn rtn-irinil' ii ilili fte eine weitere Besprechung unfruchtbar sein; mau
solle datier <len Antragsteller ersucheu, «eine Voraclilüge auszuarbeiten und der nächsten

Yenamuluug vorzulegen.
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Snhie (Desüati) w(Sii$cht, dal's dio Augölegtuheit niclit so kurzer HtuiU abgemacki

v»de; die Tun Droiike erwihntMi OlMlitind« Mmem m der Thai TOrhaiidui; er sei difDr,

die Kommission zu wühlen.

Gerhardt (Eialeb«!)) xtiniuit Schubring xu. In die Kommission k5uue mun

doch nur NoUbilitütcn wühlt !) , -nimt hüttc die Sache keinen Erfolg.

SiiLk- (Drssari : Eiu einzelner ki'>Mii>- die Aufgabe nicht löeeu} daher aei eilie-

Komuiasiuii eriordertich, welche dio Vorlagen ausarbeite.

Sehuhriiig (Effiui): Der Autrageteller könne sich mit Hedaktetur Hoffinaiui io

Verbindung setzf^n, damit seine VurNclilri;;»' in der betr. Zeitschrift TeiBflieDtlieht Wfllden

und so vor der nüchston Vernammlung zur Besprechung kämen.

Suhle (Deann): Der YortitceDde mBge mit Dronke oiid «ndem geeigneteii

Pereonen in Verbindung treten.

l>er Vorsitzende: Die Frage sei gest«ni abend bereits bei der geselligen Ver-

didgaag*) der Sefctioimnitflieder mdiTfiwh hetpiodwo worden, and ea luibe lich aUerdiagi

keine Neigung gezeigt, die Koniniiüfitnn zu wühlen. Es sei dies ja auch natOrlich', denn

Veraammluogen, wie die ousrige, hütteu inuuer eine etwa« lokale Färbung; hier aeien

foiztigaweiae Norddentache ratrelen, Bttddeataehe fSut gar triebt Jm Bttdeu würden dien
übfTflif'^'cn; auch sei das von Uerhanlt fiwriluito Moment von Wichtigkeit. So koiuie

mau wohl schwerlich die Kommiasioa aua der hiesigen Versammlung wählen, Abwesende

eher zu Miigliedem cu ernennen, halte er Kr uiTelidi, da mau nidit wiaae, ob aie die

Wiilil uiiDcliiiii:-!! wfiri!*'ii, Wu.-i (Icii VorHcliliii^' Suhles anlange, so uiii-st' or seiin'rsL'ite

zunächst danken, da er jetzt nicht wiase, ob ihm die erforderüdie Zeit übrig bleiben werde,

die £hu:be mit Dronke raiaanimen za hetreibm.

Roth (Buxt<diu<Ie): Man dQrfe sich kaum Erfolg von einem eioentigaD VorgeheD

Terapxecheu, jedenfaUs aeieu doish die Univenitäten mit heranzozieheu.

Gerhardt {^ialaben) iat für Ablehnnng der Wahl einer KomniiBaini, machte

aber vermieden sohen, dafs der Antrag : i ksichtigt bleibt; er Hchlägt deshalb vor,

die VetaamiBluQg adle aieh mit der Tendenx des Antrage etaTarataadan erid&ren; Antrag«

«telleir aber mSge aelbat erat Voraebll^e niaeben lOid dieae mtwedar in darHriboannaehen

Zeitaehrift publizieren oder der nächsten Versammlung vorlegen.

Darauf wird folgender Beschlufs gefafat: 'Unter Anerkennung der Tendenz
dea Antrags soll Direktor Dronke ersacht werden, beatimmte Vorachläge zu

machen und in geeigneter Weise zu veröffent liehest

3) Autrag des Oberlehrera Nouvel (^Kothen):

*In den mathematischen Unterricht ist eine allgemeine Definition

TOD 'Produkt' und 'Poteai' bereite beim Beginn der betreffenden

Purtieeii i'i.'i/ufiiii ri''ii'.

Hierauf erhalt du* Wort Uberlehrer Nouvrl zur Begründung seiuej .ilütrags

(Nr. 4 der Tagenorduung).

Nouvel (Köthenl: Die bisher «rcbränrlilidi'-n «uler duch iincli in viflf^ii Lehr-

büchern vorkommenden Definitionen von 'Produkt' — eine Summe von gleichen Somman»

den — and Totenc* — ein Prodnkt von gleichen Faktwen — seien ala 'allgemeine' fallen

zu lassen und durch andere, nllgemeiii giltige zu er.^ely.en. Die alte Dednitioia Ott Produkt

I) Dieielben waica nefairwitig fix die frenn Abend« «ogaregt «enlen.
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likb* nur Sinii, wenn der Hnltiplilwtor «ine guxe ponthe Zahl «ei; die Regel toh der

A'ertausclibarkeit des Multiplikand und Multiplikator»^ kl'mne man al^daiiii auch nur unter

dieser VorausRetzang beweiseu; die l'rodukte tou acgattvcn Zahlen oder von Brüchen

mttlateii, wenn jene Deflnitiim ni der Sfntgm rtehe, ale neue Bq|riffe emgefllbri werden,

und dann sei jene Definition «ben keine allgcmciue mehr. Stelii' man <1hl,'>-i:> n als all-

gemeine Defioitüm auf: 'Daa Produkt zweier Zahlen ist die Zahl, welche so aua dem

Multiplflciiid eDMebt, wie der Mnlttplikator «us Eine*, so laaeeu «ich die Produkte aller

beUabigeti ZaUen daraus ableiten und die zugehörigen Hogeln beweisen. Da diese Ab-

leitong schon m verschiedenen LehrbQehem der Arithmetik darcbgeführt sei, z. B. in dem

Leitfiideu fQrden Unterrieht in darÄriihmelik des Mitgliedes der8elttioii,Bea1g7miL-Dtrektora

Dr. Suhle (Dessau), so glaube Redner auf eine weitere Darlegung verzichten m können.

Ähnlich verhalte e» rieh mit der alten DelinkioB von 'Potenz*; anoh aie habe

nur unter der angefiihrten Beschränkung des Expomenten GiltigkeiL Sei dieser Null,

eine negative oder gebrochene Zahl, so könne man.au» dieser Definition keine der hierher

gehörigen Formeln beweisen, sondern miUse diese aU nene willkürliche Annahmen hinza-

lägen. Auch hier vermeide man alle Schwierigkeiten und koime alle Kegeln beweigen,

wann man wie folgt verfahre. 'Weim m uml n poailiTe ganze '/.tiilm sind, ho iitt

flxifl" fj"»-^
' und wenn aufs; i Jeni «»>m, sh ist ii

"-
: n' = Der Inhalt dieser beiden

Formeln aiit alle möglichen Zahlen als Exponenten ungewandt giebt folgende Definition:

Potenzen derselben Baaia sind Zahlea» die ao auseinander durch UnltiplOiation, rcsp.

Division ent»t«>hf'n. wii» ihre Exponenten uu» einander durch AiM-tinn resjK Subtraktion

entatehen'; und da hier notwenchg Hchou eine Potenz bekannt sein mufs, «o sei noch

Uasimifllgian: linier dar Potenz nit dm Bzpaneiilai 1 Teiateht mab die Baaia seibat*

IHpüp Definition komme, wenn auch bisweilen in anderer Fassung, schnn in niii!'jri>?i I/elir-

bilclieni vor, wie z. B. in dem oben genannten Leitfaden von Suhle. Da sie wohl weniger

bekannt sein dürft», ab die vom PMdnkt, so habe Redner gern 4ie Bntwicklnng aller

Forniplit flrr Poti-iiz- und Wur/i'lrc'flnniiicr diirehführcii ^thIIl^h, Uiil><i"' i<'il(n]i «•.•l'i''u Kflrze

der Zeit darauf vencichten. Dagegen fQge er noch hinzu, wie er sich die Behandlung der

Arithmetik in der Sdnile denke.

ZunücliBt erscheirif liei iIlt f^ummc ilrr h.süLul.-rp Fall, dafs die J^uijununden

einander gleich seien. Eine solche Huiume erhalte den Js'auten Produkt, aber nicht um-

gdcehrt «I« Deflnitioa. Mit dieser Snmme on gleichen Summanden operiere man nun ao

lange, bis itiaii ;ii:f einen Fnll ~fi)rs4', wi> es nicht weiter gehe. Dann erst wcnlr die

allgemeine Definition gegeben, und nun leite mau alle K^^ln, auch die zuerst für den

«pesielleren Fall bewieeenen allgemein ab. In derselben Weise Terfehre man bei der

J'otenz. Um die allgemeine Definition geben zu können, müfsteu die Hegeln «""a* = «"' + "

und a" :a" •= a"'" schon bewiesen sein, natürlich nur für ganze positive Exponenten

und die letalere fBr n>>ft, Anfimrden bewds« man noch nnfer gleicher TK—«hrfhhmg
" = ({ifA" (1'?^"». s. w. Daun folge bei di-r cr-li n ."^ruw ii'rigkeit die allgMnrilie

Definition und daraus der Äutbau des ganzen Sjstenu. llediier habe nach seiner Ei^

ftdtmsg diese Art das Vorgehens nidit za schwierig für die Schüler gefunden.

Garlach (Parchim) findet eine Unklurheit in dem Auadrook: 'Wie der Hnlti-

pUkator aus Eins'; wie entstehe dann —6 tos EiusV

Suhle (Dessau) ergänzt: Wie der Multiplikator aus Eiii$ 'durch Addition' entsteht
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Es wird <iie Frage au%ewortep, «eit wann dmn Delluitioueu im Gebrauch seien

und TOn wem aie herrOkreB. SSfaler (Hanaover) itt dev Aumebt, mu aolle dam Schfiler

zu Anfaug cor dw fiinfacliste b!<-ti'n: daher sei mit der alten Peiinitioii /u Ijffriniien, und

uach uud nach «ä si« xu erweiteru. So viel er viase, stamme die DcliuUiou tou Wittfittiin.

B3ttoh«r (hapäg) itgegen adimbt aie DiricU«! su.

Der Voreitzende erwähnt, dafs die DeHnition von Prwlukt ihm zuent im Lohr*

buche der Arithmetik von Wiegand (Halle, 1844) entgegengetreten sei.

Parow (Hall«) htUt diese Definition«! fBr ao ab«toakt nnd deshalb voia pida-

gii!^!.-f1i('!i Ff;iinl|iiiiilil«' ;i;is tiW n'ilit 1ir;iiirli1i;ir: ;iu(li er, wie mehrere andere, ^v]"l auf

der er&ten Stufe mit der einfachen Definition begonnen imd sie erstslimählich erweitert wissen.

Schnbring (Erfurt) findet numeheB unklar n den Anafllhnnigcn Noarele, er

apreebe von Beweisen sämtlicher Regeln, o" = 1 könne man tlm li niiltl Inwi-isen.

8tr58e (Dessau) erwähnt, dafs er in IIP zwei Jahre mit Erfolg die allgemeine

Definition yom IVodubt zu Grunde gelegt habe, sie sei den Schülern aiebt nnveratindlieh

eiaebieuen.

Adlsler (fiannoTer) hält für wichtig, so voraogehn, wie die Üechnangsarten «idt

biatorisch feater entwiekdt Imben.

Gerlaob (Parcbim): Uan gebe von der Potenz als einem Produkt« aus. Kommt
mn dann au Potenzen mit negativem und gcbrochnem Exponenten, so frage der Scbfller

natürUcb, wie dies mit der Definition znsammenpasse, daher mflsse am Schlafs «ine aU-

gvmeüic DeßnitioM angefUgt werden.

Böttcher (Leipzig) erkennt das Bedtlrfnis allgemeiner Definitionen an.

Es wird Schlufs der Debatte gewünscht und gleichzeitig der Verzicht auf eine

Abstimmung.

Der Aiitrairstrller nifiilifizii-rt iinniai'hr seiiio Tlif-a; ilahin: Es sei IfOn der alten

DeHnitiLiii uuäiugfkeii luitl erst spüter üif allgemcmt; zu j^tben.

Mit geringer Mehrheit beschliefitt die Sektion, über diese These abzustimmen.

Hi-iaiif wdfl. n (Iii rMlni'tionen von Produkt und Potenz, wie ai« der Antragsteller for-

muliert hat, emzeln mit grofser Stimmenmehrheit abgelehnt.

(Scblnb 10 JJbt.)

Vierte Sitzung

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung zeigt der Vorsitzende au, dals gestern

naeh Sddufa der allgemeinen Sitenng ibm eine fltSim Tbeeen Uber die Aoabildvnfr der

Lohrer ilr-r Mathematik und Naturwis>ii'iisi-liarf(.'ii voni Rnlulvtciir J. (,".V. Hofimaim (L< i]izig)

zugegangen seien und zwar in zwei Fassungen. Die eine (gedruckte*) betreffe die Aus-

bildung an Hoehaebnlen n. k w. mit teibraiBer BerOckaicbtigung andenr Lehrergattungen,

besonders der Lehrer fllr neuere Sprachen, und enthalte 11 Sätze; die andere über den-

selben Gegenstand, aber in kürzerer Fassung, laute wie folgt:

1) In der ZsitMhriA Ux tnalh. ünteRkhl V. 7.
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1) 'Di« g«genwnrtige AnttnldoBg dar Lelnw flir Uher* Scbnleii, tnibeiottdei« der Lehrar der

lIlltiNmatik und Natm wi^~>'::''''hiifteD ist unf^i-QÜgtfnd und liednrf itor R«r<>n>lV

2) 'Dio Lc-irtr i.iih«rii Solinlen »iiid kUiifti^ an Hochgchulaeminaren ausiubildcn, d. h. Uni-

Ter»itAtain*titQten. s>. l. >ii< organUcb mit einer ri 'uii.'f-chiil.' m i in;i.il. rj l Pv CliuiigMcliiile ('liöliere

S«niinarBchule') ist dk- untTliVfüliche Bedingung f?ine» Ho< lisi-liiilacuiiuurs. Her Direkto?- 'Vas»»llM?n ist

xiigleicli Hrofe»»or der H&dagogik aii der UmveriitÄt, und die Lchror an der CbunjfSM Imli» lU einer

Iiutonelinl« Mwn dia bestmAgiiehea. W«g«u der VerKliMd«iibeit der Lehreigattimgen «oU di« Mher»

SfunnuMhnle «la SimoHugymiuwfaim (fijmamimu mit Vmigfmmiinm vtrliiud«B) alt

Diitu1»a am'.

5) 'Die theoretisiche An»bilduni|( der hAheni Leitrm' iat i>ine fitchwiMenichafUidie Und

pSdagogiBche. Sie wird venuitUdt ilun h Wirleeunj^'n und Übungen in wiiitcniicfaafilicben Sl'liiin

Ihre Dauer iat wegen der Weite des im ?in-i hatllicheu Gebiete* auf vier Jahre f««tzu9tellen'.

4) 'Die wiB&engc'baillicbv Aii^i iM <Dg deg tnuth.-natorw. Lehrer« iiubeiondere darf nicht

«skloiiT ^Mretiacht Modeni muA Uteoi-äti«cii>finkktiMli Min. Sie iit aicht tu femracbMln and ni T«r-

niwlwii ndt dar Awliadimff alnd«iiiiie1i«r Dttatatai. Um Igbnkh dmA dmch Ragaktir gpam tat-

nutalkn imd d«ilia luelit «banAxittaii «antut*.

6) 'ZwtlieoretiMli-ptsktiacben AniliiMiin^ det iiiadi.-iMlarw. Lehrtt« geliSrt tnber d«ii wia»«ii*

»i'li„flll. "[..IQ Vorlfüurj^-' ii h tlr |.'H;n.ili. ri- riil.'iwciBung im ii< Zeichnen, bl Schu!» ^ii'T'nL.'utir-i i'n,

e) aBtiüaoniiichen und j;«j..ili.ti.--ii-.:u UivLavlil« u i,für die Lehrer der (»eograidiiel, d) lui mi^iutko-

piiebm Beobachten [ftlr die Lehrer der Naturfreschichte), e) in EiV; ir-A utt. hnik '.

6) Wegen der Koiiientratinti 'mlpr Vertueidung der Zerspimeruiig) der LehrkrlUHe empfiehlt

en sich, daf» jeder Lehrer ein llii uCa Ii ui l zwei NebenlTicher wlUde. Die Fakultub fürs Hauptfiioh

berechtigt mm Catacricbt in den «bem iüjiwMn, di« fün NtbeBfiich nur fübr die nnten JÜaaieB 11^.

Folgande Fadignippan dürften lidi eapfehleo.

HMptfacb: Kebenfächer: Hauptfach: Nebenfiiclier:

MatheoMtik Phjiik, Chemie Naturgetckickte . Geographie, Cbtiiiii«:

Ph>'»>k
!

Mutlpma'ik^ Ur'mi.' €toogin|iliin I NktuyatciL, Halhain.'

Chemie
l

Physik, iiatin in.itjk i

7) 'Die theorctisch-pnikti«' liL' A inluMung wird ubgeschloBsen mit einem wigKonichattUchen

Emmen (im S, demeiter). Die gegenwärti«« Kamnintioa der Prttfuagvn mnft einer etufeaweiten Ab-

lagvag teMMn» «aielien («ia b«i da» Medidacm). Dw wiaaentelrnftlidie Zaa«ida apdckt nnr die

wüaenuchaftHche (nieht yXdagogiKhe) I^t>-i.rfUM|ipiin naa.

8) 'Der examinierte Lebranakandidat erwirbt die praktiorh-pildagogitche Aasbildong im
5. Jahif, -t.itt '.u.- j;i tiw"i rl i;j im Probejahre , in der LOhem Seminarachule. Die Überführunt; in die

Prasiit I ii l^'i hii r .lUiuuluich oime die gegenw&rtig l>eatehende Uuft, Materiell erleichtert wird dem
PJnkÜkaaten dieser Kur«u» durch .Stipendien und Uonoraro für erteilten Unterricht an der SeminarEcbule'.

9) ' Di>j praktische Ausbildung wird durcb da* Exnaca pn ßeuUat* doeendi abgeecbloieen.

Dm Zangna dafUr bildet mit dem Zeugnia yro litteri$ int St—tiprilftaigMeBgiiia*.

10) 'Daa StanteprUfimgvangBia bambtigt aor pumiMMlichain Dbamalmia «inea UHum Lahr^

amU ndt Oelnli Bin altodige» Lehntnt ist ent iiaeb dieser Zrit «« erwerh«n*.

11) 'Zur weitere v.i-.s 'ii-. ;:.iftl;rli./ii limt jir.tLi^'. L;>rli.:ii Aii-' -liliiDt; Aui\ i._-rli.tftlithe

Kei»eu höchst wünschuiiawei;, lür il.t Li:Liiu tlti Ui ujjtüjiiiji- notwendig Daher einJ v*>ui btMte llei»e<

atipandien zu grOndeB*.

Bei 'h'r vnr^t-rÜLlv'ven Zeit wird iiuf eine Vorleraug vemclitet, da der Gegeattand

doch uicht mehr zur Verhuiiiiiuiig kouuuiiU kanu.

1) Tortimg das Oberlehren Dr. BiVttcher (Leipzig) üb«r:

'Die B«*lMtilliiag dM Swumdanft direh ile Sohller*.

Meine hochgeehrtcu Herreu I

Sie habea mir gestattet, vom Ueobachteu des Soiiiieiilaufs tliirch die iSchfller

uiii«r«r htkercn Sehulea einiges Ibueu mitzuteilen. Schon dieser Titel verrät, wie ich

9
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»lieh lu«rbej gaat vaS den frflhaaten ländlichen Btandponkt, den der Plolemüadien Welt-

nnscliaminfr, stelle. Fi'«'itic!i wird da von dfii iinrli fi^hleiideii 5 IntegrationGu zum Problem

der drei Körper keine Kede seiii. Denuoch glaabe iclt iu Ihrem £rei»e^ meine Hefren, der

Entaelral(li};nng niclit ni bedürfen, weil die gaase 8adie eine ger k« «infaeh« «ei. I>eim

8u<i Tliren Erfalirr-npr-n heraus wissen Sie i-o unit nu- icli und besser, dafs gerade das Ein-

fachste dim:haus nicht das Leichteste iat, und jedenfalls giuiz besondere Beaehta^g erheischt.

Schon all Primaner ward ieh beim nriratauterriehte eine« sebr geweeUen Ssaben

einmal im Innersten erschreckt durch eine Antwort auf n-Leine Frage, wo denn mittags

die Sonne stehe? „Über uosern Köpfen" war die blitzschnelle Antwort — die ihm

iigen^emand eingelernt faattes. Um aidiar tu geben, sagte ich: zeig mal, wo? nnd er

%hob seinen Arm und zeigte stracks zum Scheitelpunkt.

Welch eine tiefbetrübende Abkehr Ton der lebendigen Natur nnd ihrer Betrachtung!

Dafe «ie niebt vereiasett dasteht, bestSÜgt mir a. a. Dr. Finger in aeiner ttberana an-

regenden Heimatskunde von 1844.') Die Uede: das weifs ja jedes Kind, trifft eben nicht

die Wahrheit Aach die SohQler noaerer b&beren Bildungaanetalten wiaaene oft nicht,

wenigstens nicht ans eignem Tielfiltigam Erlfllmia. Ja, es ist den Eindem nnsrer Zeit

und nosres Landstrichs, ToUenda den Städtern, nicht einmal grofs übel zu nehmen.

Mitten «wischen hohen Hiosen und in zerstreuendem Gewühl, im Qualm der Städte und

nordii-chem NoTembemebel sehen sie wenig rom Himmel, einen freien Horiioat bat nie.

Um so mehr thnt's not, dafs der erziehliche UnteniAt ISjn Mttig eingraif^ die

Schfller lehrt, vorerst alle papierne Weisheit fahren zu lassen nnd den eign«i Angeu an

trauen. Humboldt schreibt in einem Briefe: „Durch ein irenig eignes Beobachten weiden

Sie mehr lenieti mIs durch alle Vorlesungen." Er nnd Cteethe, Pestalozzi, alle oeoeo

Pädagogiker werden nicht mfide, diese selbe Mahnung zu wiederholen. So auch, wenn

tom Gang der Gestirne der Zögling sich eine Überzeugung selber erarbeiten vrill, ist

ca ttnerlUblich, dafs er auch wirklich von vom anfängt, d. h. mit dem natürlichen Schein,

genau wie es das naive Altertum gethan. Statt (lessfn sind unare Schfller von 8, .lahrcn —
kaum dafs sie Roggen von Gerste unterseheideu kitnnen — schon völlig gewöhnt au die

bohlen Deklamationen: die Brde ist eine Kugel, schwebt im Weltraum, dreht sich um,

lauft um die Sdiinf-. Man redet davon, nioht als nb's nnspre Erde wäre hier unter

unsern Füfsen, unsere Sonne oben am Himmel — sondern wie von ganz fernen fremden

Oegenstlnden. Vom Prinmner (alletapitestons!) maü durehava die Bttekkehr aus solchem

D'icrinati^mns j^'pfordert werden. Allein sie fKllt mittelbegabten Sdittlpni unsäglich schwer.')

Denn nicht genug, dals sie kerne persönliche Überzeugung von alledem mitbringen: sie

fohlen anch, was da« bSseste ist, gar k«n yerUngen aaeh emer eeldien. Woio anchf

„Das weif^ ja iedrr Oebilrlcte," sagt man, schon mit Stolz. Es war so wr>hlfeil seinerzeit.

Ober den Pastor Kuak und sein Sonuenschiebeu selbst^fällig zu lachen. Aber wie viele

wobl TOD den „gebildetem" Laobom hitten bei einer ematliehen IVage an ne selber

Stand geLalien und Rf-clieiihcliafl i^cl.ien können?

Drum als ich vor etwa 9 Jahren, erst im Privatunterricht, dann auf meine Bitte

1) Dr. F. A.Pinger, Beinatsknade, 6. AafL IMO. BerUn, Weidnaan, S. T and 8.

t) Vgl and] Pinger a. a. 0. 8. BOt 'Am wenigsten «nlHiiden waiea wir nrit Soloben,

denen achon zu viel rnvi-n-tamli rica t.-inKeK'rnt vw. \»n ^nlchen JaSllI SS UhisSi Ws (ie niit Lull «1

dievem EiB&chen aurflcklcetireii; aber e» geht doch endlich.'
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im Klugenaoterrichte an unserm Leipziger Healgyinnasium Istttudig in beiden Frimcill}

die matheniatisflic » leo^raj^hic zu leliren anfing, fragtp ich mich in trstir Linie, was

alle» die S^chüier am Uimmel üelb«;r finden kötiuten, ohne Kalender, ohne Lehrbucb,

modi ebne ktuutreiche Inttrnmente.

Auch nach littcran>( li. ii llilfoi; «ah irh mich r.m. doch grofa war f!i<> Ausbeute

eben nicht. Denn die »chätzbareii iiarstellunjjen l'Qr weitere Krei«e aus der Feder hervor*

ngeoder G«l«Iivler, s. B. von ArAgo'), v«n Qa«te1«t*) denken aleh dt PubUkuni doch

nur völlig receptire Leser. Nur D. lamlres A^rr-^re d'Astronomie') achlägt im Anfang

des Buchs einen sehr hflbschen heuristischen Uang ein, Terlä£st aber gleich nach den

«ntea 8ri(ni di««» Wof^. Und di« tniFlM)i«n LalnÜldiw toq Weiler, toh Joehmann-
Hermes, Rfis uml vielen andern, vi.r altciu aiier die au-spp/ciclini'to A-froiiDniisrlu' (<cr>-

gniphie von Marius setzen wenigateu» einige Vertrautheit mit den llimmelserscheinungeu

•ehoo TOiuu. Aadramifa Djeaterireg« babobrachmd« und aoeh immer wiehtign Weric

und ebeuüii Wci/rls viTilirnstliilif HiuiUif'NkiiiiilL- lu'luneu allzuwpniu' niiMirictrit' in An-

spruch. Gleichwohl aber wird man au hühern Schulen nicht gern verzichten auf Y«r-

werttmg einiger Kenalmne «iu der Eegebehnittalehre and an Bealgymnanen namcntJich

niciht auf die- Tu ^^bende Darstellende Geometrie.

Wenn Sie mir nun erlauben, »o möchte icli Ihnen diesen EingaBgaunterriebt im

ümriib vorfabren, wie ich ihn mir aorecht gelegt babe. (Gleichzeitig war ein« Aoiwabl

einschlügiger Schfllerarbciten ausgestellt, lediglich zum Beleg dafür, wie viel frühlichen

persönlichen Anteil die ScbUler dem Qegeustande entgegenbringen} denn alle die voi^

gelegten Oiiuscnl* wann freiwillig« Han9nrb«it«n.)

I. Der I>auf der Sonne aliein,

ohne Racksiebt avf die Stene. Als bekannt wird Torent niebta, gar niebts

als was (He Natur selber und unmittelbar gielit. Insbesondere also keine Weltacli-i- ilie

man el^n erat kennen lernen will), keine feste Uimmelagegend. Daher bleibt nicht« übrig,

als eineraeiti die horisontato Stelluig de» Boden« nnter oniem FBlseD, genauer: die Stellung

des Wasserspiegels im Teich (oder im Tintenfafs), und andrerseits die Richtung des ruhenden

Lots. Dafa diese beiden zu einander winkeliecht sind und folglich die eine ans der andern

berrorgeht, wird anf dieief Lehniuie «npiriedi bingenommen.

1 ^ Um nun den Lauf der Sonne zu verfolgen,

braudien wir nicht in die bkndande Scheibe hinein-

anbliekea. Sie raicbnet ans Yielmebr ihren Weg selber

N. auf mittelst di^r Si hatten. So sind wir mit Not-

wendigkeit hingedrängt zum Guomon des Anaxi-

mauder ((i Jahrh. vor Chr.). £r ist nichts weiter als

ebi vertikaler Stab, welcher Sehatten wjrfi auf ejne

wfl*forr. rhte Ebene.

Ah Schattenwerfer darf vor aileui derjenige nicht beiseit gelassen werden, weicher

dem lieben Ich am nlebateit liegt^ ich meine den «goea aufredii stehenden Leib. Seme

1) A., Lefom iTAilr., Fans ISS«.

S) Qu., t\(m (l'Aitr., a. AnC. Paria 1M7.

9) A, Abregt.' d'Attr. Pari» latS.
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eigne Leibedi&he und (ab MiA) die eigne Fufalänge möge jeder Sohtüer wjatBB, nod,

indem er die einfauhite Asweuduttg Ton tingene macht, hii er im Angeoblielt die B5he
de« Sonnenatapde.

Weiter bieten «i«h fllr Beobaebtwigen in dw Sebale und cu Heus: Tannenstänune,

Tiiruie, IläoaeilnBten, Simsecken am Schulgebüude
'
) und ihr Schati«ii im Schidhof, allerlei

Pföhie; femer, enf dem Tisch zu gebrauchen, alles sich i^ut senkrecht stellen llifst:

ESetcben mit scharfen Kanten, die metallnen Triiger für Maguetuadeln, die Ölkännchen

der Nähmaschinen u. s. w. u. s. w.

Unter sonst gleichen Umständen erzielt man um so genauere Resultate, je mehr mitn

diejenige Gewohnheit der alt«n Völker ammumt, durch welche diese den Mangel feinerer

lutitrumente einigenonlben enetsten*), aSmlieb je bOber bmb den sdwttoiwetfciiden

K&rper wählt.

Den fihclstand ferner, daik die Siai/spitze immer nur eiueu vcrüchwommcuen

»Schatten liefert, beseitigt aaf» beste das Verfahren, welches schon im Ausgang de«

ITi. .lalirh. Paolo Toscanelli anwandte b**) «n^iiuin UerUhmten t^üDnenweiser an fler

K^iliieJrale zu Floreoz. Es wird nämlich einlach die Spitxe des Stabes ersetzt durch

ein Scbeibdm mit einem Locb in der Mitt«.

Dieses Loch tnntrp dni Ani^e bfifspn. ^f-heint

durch dieses die »^jonne, so kommt am Boden ein

eUiptisehes BUdeben, denen Mitte sidi rseht adwrf
besttnini-'ji lüfsi. Ein steife«i Rlatt, nnlitwinkelig

gebrochen, imt kleinem Ausschnitt an der Bruch-

bante, fbnt gnte Dwnate. Hit dem Stimder ao-

dann, i]i r in utlii'uslfluii.li r Figur abgebildet ist,

haben unsrc Schüler im Sxhulhof viel beobachtet.

Die Swmenbilder den Tag Ober worden in den

Ztvi-iliiii-ifiiinleu nachgezeichnet auf einer kräf-

tigen polierten iächieferplatte von 90 cm Länge.

Die drei Pflihle, auf denen sie in Tieebb9be nbte, hatte ein Seihfller selbst singerammt.

Das Wagerechtstelleu geschah mit Wasserwage. Bequem war ferner die nach Süd gelegne

steinerne Voriiur nasres Scbulbauses. Als öcbattenwerfer diente eine eiaeme Geländer-

•tftBge. Oenan in 1leterb5Ke ist sie wagnebt angebohrt; swe! dnidiloebte Schirme

werden von beiden Seiten her eingeklemmt.

Am «Uerhflbschesten aber bedient man sich der Fensterscheiben afidlieber ZiauOMr.

An einer Sdieibe der hohen Bogenfenster unserer Aula war ein midnrchsidhtiges Flatt fset

angelegt, mit kleinem quadratischen Ausschnitt in einer Höhe von 23G cm. Die auf der

Diele erschienenen Sounenbilder und Sonnenläufe, viele Meter WMt| sind mittelst ein-

geschlagener Kuppcunägel dauernd fe^itgehalteu.

[Bei dieeer bebichtUeben H3he des Auges wSebet die LKngMwbee des eUiptiMben

I) WsDD die hBehsto sehattenweiltaide Stelle seitliah herauiaet, «

ilorthtr <hi* Lot auf die Gninilebsas aiedsr; dies «edaehts Lot hSa nun Fohponkt bat <

o<k'r Scbatten.itab zu gelten.

Der Qtmdient 4« Vlvgh Beifb hatte, aaeh Uttrew, sinaa Badlas wie die Bsgia Bofkia,

im rSmiicbe tut».
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Soiismbildm «nf der Diele in Winter Mlbtt dee HiUas» bis m 80 «m. Trift niulieb

der mittlere SoWMOltnibl die Diele ui)t«r einem Winlo l it im VmAlc S. ist A der dem

Fafee nächste Sdieitel, Ii der fernste, h die Aogenb&be,

und der scbcjnbiure Radim der BonneDwbeib« to

hat men

AS— Ii [ctgo— cig(« + i"))

8B^h {ctg (« - f1 - ctg ß

I

Mit diesen Formeln liifst sicli eine Frlialiloiie

vorttuskonstniieren, welche, »ufgel«^t »ul die »Soiiuen-

bilder der l)iel.>, -Lwohl die Höhe des mittlen Sonnen-

strahls als auch seinen Spnipnnkt S unmittelbar ab»

zulesen gestattet.]

Nar im Vorbeigehen erwähne ich uoch, data ein Schiller verraebt bat, mittelst

Ürennglases den Lauf der Sonne auf horizontalem Blatte einzusengen; und mclirprpn

andern ea gelungen ist^ dafi die Üoune i»elber, ohne Zuthun des lieobachtera, ihren Laut

pboiograpbiseli nachtebrieb. Hau lieb die Bonns je eioeii Tag lang dimhadudiMn
durch einen feinen Stieli im Drrkf»! eines gewUoeeenen Kaeteii^ dceeeii Boden mit pboto-

graphisobem Papier überspannt war. —
Laieen Sie nne nnn ehe der ao femmnenen Jbrligen IßageilnirTett betrachten.

Was gleich ärr crslr Anbhck lehrt, ist die Symmetrie <l''r Kiirvo. Sie wird

nachgeprQft mittelst kon%entri8cber Kreise um den Fuia des ätab«H herum. Aus dieüer

folgt dann, dab die abeteigettde HSlile de» TagboKoia der aufsteigende» gleich ist; und

bfi iler jj"iclistli6>;(-in!eii AinKilinif k.iii-ifauter (Ji'si'l-.wimll^r^it'it i-f (titnn auch die Dauer
des Anstiegs und die des Abstiegs gleichgrofs: wir bekommen einen Vormittag, einen

Kaehmttlag, einen natOrlidieii Mittagsplatc der Sonne and die natfliliebe llittagaseit,'

eine Mi'ri()i;in( lu tie und am Boden «ine Heridianlwie — freilich alle« die« tnnScbsi nnr

giitig für diesen einen Tag.

Indes die Oeetalt der Knrre muFs genauer ontenmcht werden. Anch d&rfeki wir

bei der „Schattenkurve", dickem Abbild des scbrinliart'n Sonnenlaufe.* am Hoden, nicht

stehen bleiben; sondern eingedenk des bedeutsamen Wortes, welchem Kirch hoff a& die

Späne säner Ifechauik stellt, müssen wir streben, den Vorgang der täglichen Sonnen-

bewegung zunächst einfacher und später auch vollständig zu beschreiben. Zu diesem

Zwecke möge auf jedem äonnenstrable — da es hier nur auf dessen Richtung ankommt«

vnd die Entfernung der Sonne aurser Betracht bleibt — eine beliebige konstante Strecke

TOm Auge aus abgeschnitten werden. Der Endpunkt gilt als Bild, als Projektion der

wandernden Bonne; and dieses Bild bewegt sieb nach Konstruktion auf einer Projektions-

kugel oder, wie sie Inirs heifsen mdge, einer Hilfskngel ums Auge herum. Es ist klar,

daf» von dieser Hilfskugel nur die eine Hälfto zur Verwendung kommt, nSmlieh die ober-

halb einer horizontalen Ebene, welche durchs* Auge gelegt ist. Difj'PT Horizont durchs
Auge möge im folgenden immer dem Horizont durch den Fufs zugoi'iijjt werden.

Es gilt jetzt, die- s}>ii;iris( he Bahn des Sonnenbildes gcometri.sch darzu»lellen, am
besten im Grund- und Aufrifs. AIh GrundrirMtafcl h'wtct sich von selbst die Horizontebene

durch den Fufs, als Aufrifatafel eine jMiraUele zur getundnen Sjrametrieebene. .letzt wird
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an ja^r Idehtetnhl odw wwm Sie wollen Seluttenrtimlil «Mnt

Dreieck nach dem üblichen Verfahren lierum-

gewendet, bis er der Au&iätafel parallel wird,

und 80 Punkt auf Punkt des AafrisaeB gefimdeo.

Das Ergebnis nun, welche» bei all »ciuer Ein-

fachheit rc^^elmäTsig die leielmeiuleu Schüler

höchlich überrascht, iat, dafa der Aufrifs eine

gerade Linie wird.

Folglich liegen lüc Tunkt« der Kugel-

kurve in einer Ebene, senkrcchl zur Symiuetrie-

oder Meridianebene. Und weil die einzige ebene

Schnittkurve der Kugel tiiii Kreis ht, so bilden

die Strahlen aelber einen liotationukegel, der

Thgealanf der Sonne enehoint ! ümlanf vm
•ilM Aefase — iininer wieder eine Achse, welche

tanlelut fOr den einen Tag Giltigkeit bat.

Nunnahr ist ftr die tereomefaMdi«
Behandlung das Feld offen: der K^bchnitt
am Boden erweist sich ala üyperbeL Ihr

Aaymptotenwinkel wM geAmden, ebeneo die sog. Horgen» und Abendweite^ da« Komiik-

UMBt von AON in der ndMoetefaenden S^lgnr. let JTOP«- 9, OMQ— tf, ao ist

Ferner findet

bogens oder

in Morgenweite « ^-^*

man den Coeinna dea halben Naeht-

cos QRA = tg * tg <p,

und mithin auch die Dauer der Nacht und des Tagea.

(Bai alle dam braucht der Name „Sphärische Trigono-

matria* nicht vorzukommen.)

. Die fOr die Folge wiehtif^ «mpiriache Kon-

itante ist der Winkel, welehen nidit sowohl die

Soiuienstrahlen , ais die Ebene der Sonnenbahn
mit dem Uocizonte büdtl Ex findet «ich an diaaem Tage, ttbwall in Leipsig, nahe
39« grofs. —

Wie anlaerordentlich ainbdh aneb die rorstehende geometrische Herletdnig is^

so habe ich dennoch gesonnen, ob man — auf einer früheren UnteniebtHtufis — niehi

doch ohne sie au.-tkommen könne. Ich glaube im Folgenden

ein Mittel dafür gefunden zu haben. Eine halbkugelige

Glocke au-i Drahtgaze werde mit' «iiie Tafel gesfflH und

im Ceutrum ein helleü Scheibchen aufgeklebt. Nun lege

man toh »«Amt ein Blatt mit einem Loch >o an die Glodra

an, dafs der Sonnenstrahl genau die Mitte des Scheibchens

triA. Schraubt man dann eine feine Messingschraube an
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im Strik dea Loches (durch danelbe bindinrcli) in die Glodu «in, ao iat für dnen Bfomeiit

die Richtang des Soimenstralils fixiert. Damit wird fortgefahren den Tag Ober. Und be-

trachtiet outii duiach die Keihe der Schrauben im Profil, so ergiebt sich abemui, difa

sie in ebier Ebne liegen; der NeigungawinM derselben zeigt sieh in Oberainetimniung

mit einem dahinter gehaltenen Wiukelblait von —
Die nächste Aufgabe ist sodann, in fortlaufender Beobachtungsreilie weitere

Tageakurreu «ieb zu veneliaffen. Jemelir der Sommer vorrfldrt, krümmt doh die

^^i^i Kurve am Boden immer stärker auf den .

ächattensteb vx: es kommt ein Maximum, und

der Tennin des Solstitinms, der Sonnenwende,
wird, nicht »u* dem Kalender, sondern von

der Sebattenkorre selber abgelseen. Darauf

nimmt die Krümmung wieder ab. Es wird vor-

ausgesagt^ CS mufe sin Tag kommen, au welchem

die Scha'f Hfikurve /.ur geraden Ijinie wird, und

dieser Zeitpunkt, der der Xaclitgleiche, that-

aUclilich beobachtet. In unsrcr Aula konnte diese

Gerade (welche mit fa«t keiner Mühe die 0?t-

Weat llichtung liefert) in cmi:r Liiiige von 9 Metern eingenagelt werden. Hiernach, wenn's

nun Winter gebt, krümmt sich die Kurve nach der andern Seite, vom 8tabe weg.

Bei JoiJor neuen Kurve lehrt eine neue Konstrukti'Hi , ilals der Lauf de? Sonncn-

büdea auf der Kugel wiederum in einer Eben« liegtj ea finden Micti immer neue liutatious-

kegal und ale ihfe SdnoHte «n Bodoi HTpecbeliL

Zur »tereometrischen Charakterisierung eines solchen Uotationskcgels gehören fQr

jeden einxelneu Tag 3 Konütanten; da« Äximuth der Rotationsachse, die Hübe derselben

und Boeh ein 'WinkeL Um lemtem tn besebaffen, «iehnet etmi der eine Sehüler, weldiar

zu IlauB von srinoiu wf'-tlii licu Fenster Aussicht hinnber zum Waldrand hat, fortgesetzt

die Stellen ab, wo ai>euds die L^onne niedergeht.') Ein anderer hat anderthalb Jahr durch

•n jedem bellen Mittag die Hftbe der Sonne (den Winkd MOS) notiert

Allein es zeigt sicli überraschenderweise, dafs dicsp KonstatileM sieli auf eine

einzige reduciereu. Denn hat man, a. B. auf der Diele, die Sjmmeinelinie vom ersten

BeobaditnngBtagB fMtgdnlten, ao bemerkt man naek Wodien mid Monaten, dafs alle

folgenden Rvninietriclinicn itiit jener ersten ziisanimentalleti. Ferner findet »Ich. daf> die

Neigungswinkel der einxelnen äouneubabu-Ebeuen sämtlich gleich sind. Aus beidem zu-

aammen folgt: die Seunenbabnen sind alle einander parallel, die Aekie des Sonnen-

umlaofs weist nicht bald da Lald dorthin, pemlelt auch nicht leise hin und her, Hondern

liegt unverrückt da« ganse Jahr Uber feeU Kurzum die Achse des eintägigen Sonnenlaufs

aTandert cor Aebee des Sonnenlnnfee überhaupt fUr unsern Beobacbtungsort.
Damit ist der ^cliarfe Begrifl von Süd- und Nordpunkt, von Meridianliuie und

-ebene gewonnen, der B^iff der Aquatorebene, sowie der der nördlichen und a&dlicheu

Deklination. Lelitra ist der firUien Winkel 9, den ma erbU^ unm Yon der Neigung

des beobeehteten HitUgsetaklee die kouetaufe Neigang der Bolmelienen subtrahiert wiid.

1) VgLbierttt:Oiik.Lungvit£,IIfiD>atckiiDde andibiePfle^. Lei[aig,rrogrammNo.&13,.S.ISu.t'.
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Da die, UDufttelbar abgelesene, Neigung des Mtttagsttrahls als hSchaten Betrag

(iu Leipzig) ^2':^" um Johannis herum aufweist, als niedrigsten um Weihnacht 15V'j",

während der Mittagsstrahl zur Nachtglekhei und mit ihm die Äquatoreboe, unter 36*4*

geneigt tick findet: so bekommt man als grSfate Anaweicliong der Sonae tos der

Äquatorebene weg, nach Nord BOwohl al« nach Süd, den wichtigen Winkel von 25*/^".

Auch wird leieht eingeaebeOi wie der Hodi- nnd Tiefstand der Sonnenbahnebene

den icbSnen Wechsel nnsrer Jahreeseitsn mit sieh bringt')

Die Veraniichaulichang der bisher eitoumtien OesMntbanregung erreicht man jstct

mit Hilfe eines einzigen Holzstabee, den ms», in Achsenrichtung, in die llitte einer wag-

recliien Scheibe steckt und umdreht. Ein eingesteckter Stift oder

Pfeil, der gleichfalls ms Centrum (das Auge) trifft, versinnlüsht

den Sonnenstrahl. Jcuachdcm er einen spitzen, rechten, stumpfen

Winkel mit der Achse bildet, liefert er den sommerlichen, kerb«t-

liehen, winterlichen Tageslauf der Sonne.

Indes noch weit eiriilriu^'Iicbcr ist es, und von picer rin-

glaublich lebendigen Wirkurj^; auf duii iSciiiUer, weuu w den

eigenen Leib — steif gehalten und mit IlUckschrittstellung des

PtnPti Beins — in ilii' Lri'^c ih'r A<5isi- l>ringt. Blickt er iLmn

grad Tur sich hin und läist den Kopt kreisen von Ost bis West, so überschaut er genau

die Bahn dar Sonne im Frfihling und Herbst. Hatt« er den Kopf vorher nnf die Bmei
gesenkt, so folgt sein Bück dem kurzen Tapboj2;en der Wintt^rsoiini?. l'nd er erhSlt den

sowinerlicbeu Tageslauf, weiui er den Kopf binteuQber gebeugt hält und nun das Kreisen

tMglmit: kiuter sciiiem BfldccB siebt er dann die Soimo ihren iSngiten Weg im Jahr an-

langen sowie enden.

Die kleine noch nötige Korrektor der biaherigen Ansicht ist bald angebracht

Wollte man nimlich streng ebene Ulufe der Sonae gelten lassen, so ntirste die Sonn«

tSglich (etwa luitterniKlilO vuii (iner Kurve zur rächstPri. p;irall?lt'n, nukwftis QbertreleD.

Mau brauch^ einen stetigen Übergang und hat darum das Schlufsergebnis:

Der Bonnenlanf das Jahr hindurch ist eine enggswundne Spirale;

die Achse derselben lit gt i.n u unJ« lliur fest Dia Spiralwindwigen

haben (ftir Leipaig) 3d%o Neigung, die Achse 51'/*".

Wie endKeh noch dies Ergebnis an erwdtem ist 'ftbr die simtiiehen Beobachtongs-

orte der Erde, wird sogleich noch zu Iksj rcol-cn sein. Ilii r miicht« ich nur fragen,

meine hochgeelirten Herren: wenn so in monatelanger aufmerksamer Beobachtung und

einfachem geometrischem ScUleben der Sebfller das eben ausgesprochene schlichte Resultat

sich selber erarbeitet hat, ist's dann nicht natürlich, dafs dasselbe in einem ganz Mi.li in

Mafse sein persönliches^ unverlierbares Eigentum geworden ist — als jene« ihm fremde

dogmatisehe Sitschm: - der Erdball fliegt im WeRcnianm, und die Achse bleibt immer
parallel mit sich selbst? welches Sütxchen beim ersten Hören auf sein wahre« innres

Leben kaum eine tiefre Wirkung hat, als wenn er erfährt: die Stadt am T-^ail See heifst Kuka.

1) Dad dab in der Heimat sehon ror einem Jahitaannd die ealimiomiiolMu und metsMolo^ebSB
Jalmudten flickt wssentlieb anders kdnaea gswiien sein als hsat, das beaeagra Karls des Orersen
SfoDstenBiuen. Wonui uiond, wininaHaMb, d. i. Meaat der j/mgea grüiiea Wside, EiBtemeaat a. s. w.,

Wiflcbe uoch immer ziitri-ffen.

V«lkMilMa«i Sr st. ÜUMntimwwamlmag. SS
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Soh5iN B««tSUgang«ii iBr die «nrorbene Gesamtansicht liefert etwa eiu »elbst-

gefertij;tcr Ilftio^lat, vor allein aVir?r füc '^onnciiuhren. Es ist eiin' Liebhaberei der Schüler,

«olebe mit den bekannten Mitteln der deeknptiven Geometrie aich zu eutwerleu, äquatoreal

«ad horiiontel, «vf tilea in5g)idi«i dt- nud inkUnieraideB SÜmea, aaf CyUadem oder Kugeihu

Ich hole nach, was noch fehlt. Sind wir nämlich fertig mit der Sonne am

beitnatlicben Himmel, so ist die Frage unvermeidlich, wie es anderwärts auf der Erde

•mchani ünd biet eind wir w d«ni Pankte «ngdaaglt wo dM eigne Hituehea aebleditet^

<liiigs uiclit mehr ausreirht iint] niaii wohl oder Obel frein<le RcrirLir zu Hilf'' rufen

muij. Denn wir können wohl in den Michaslisferieo eine hübsche Dessauer Fahrt unter-

aehmea, nieht »ber eia« aaeb dem Pol oder Äquator.

Die Aiislciuift . welche wir sinli^n. darf kein Ii'jiuiioiiathischer dritter uiler vinrtiT

Autgufg sein, sondern sie mufs den Reix. und den Wert des Qaelleumäi'sigeu besitzen.

Doch aaeb aatar den QaeUberiehtea giebt es eiaea bocbbedeataamen eniebliebea Uatw-

schied. Dieselben sind um so wertvoller ftir den Unterricht, je naher sie dem [km-sihi-

Uehen Znirauea der Schüler stehen. Kaaa daher eber tob ihoen tob einem Unkel

enXhlea, der wenigtteat ia Peieraborg oder gar ia ladiea war, so ist da« eis gans un-

schätzbarer Umstand. Ebenso sind unter den litterarischen Hilfsmitteln über die tropischen

aad arktischen Gegenden diejenigen mir die liebsten, welche die iSchaler selbst herbei-

bringen. Sie haben mir u. t. gebracht Payers, Koldewejs Reisen, Elisba Kant
Kane, ftir die Tropcu Chamissos Reisen. Wo's fehlt, hilft der LdlNr aach mit Geise-

bericbten namhafte r Naturforscher. Immer aber müssen die Aogcnzeugen selber reden in

wörtlichem Au£!/.u]^^ £s ist unsagbar, wieviel tiefern Eindruck «oiche „gegeustindliebe"

Darstellungen hinterlassen. Wie fesselnd ist die Schilderung der rasch einbrechenden

Dunkelheit und Kühle der tropischen Nacht'), wie ergreifend wirkt der schmucklose Bericht

in dem Tagebuch von Otto Krisch^), dem tapfern draufsen verstorbnen Maschiuistea

des Kapitän Weyprccht: die Ode der Polarnacht, das Söhnen nach dem ersten wieder-

kehrenden Sonoeablita^ endlich seine jubelnde Begrüfsungl Nicht minder darf die volks-

rnüfsige Diditung hereingezogen werden, wenn es z. B.

in der Fritl^atege bdfat:

MfUnacbtsonn' auf dc-n Bcrgea liegt,

Blutrot anzuäichanea,

E» ist niisht Xacbt, ea i«t sieht Tag,

En i»l ein scKBatii (5ran!>n,

In all diesen Berichten nun erkennt mau

ohne Zwang eiaen spiraligen Soanaalanf gana wie

bei uns um ciiif feste Achse wieder, nur dafs die

Achse anders geneigt ist. Darum haben wir die

Wahl, entweder «inen Horisont aaa sa deakeu and

verschiedpiio Auhsm. oiLt h;di> eiuzitce .Sulise und \ tTsiihi-.'i'L-u freneigti' Horizont«. Wir

entscheiden uns leicht für das letztere: die Erde ist also geiurümmt von .Noid nach ÖUd,

die Höhe der Rotattonsaefas« über dem jeweiligen Horizoat aiaimt tu vom Äqaator zum

1) üchon rar Palästina ia«i«n 1. Mos U, 40. Jer. »6, »0. Fa. Iii, « u. a. ätelien «ich aiuieiiD.

S) WleB, WslIülwitienGbe Badih. IST». Ein seUtilwws, woblibOes BOchleiii.
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Pol hin, die sog. geographische Breite wird unmittelbar am Himmel
abgelesen als Polb5he (anere frilhenn Sl'/a')^

Dafs ostwesflicl» die Erdoberfläche »ich gleichfalls krümmt,

wird nachgewiesen tuiitelst der Ubrendifferenz, im Beichskursbuch wird's

tnebgwdilaeen, daft d«r Jagdng ohebbv 1 Stand* Hoger bnmebt
TOn Berlin ztir ruBsischen nrer.zf ah nmcpkehT-f.

, Die bekannten fernem GrQnde uDterstQtxen die Vorsteilniig

TOD eiiwr ISrdkng«! — wdcbe aber itnn«r hoeh mhend gadacbt ist

Recht nfltzlich ist fs. ans rler Gesamtflöci.e fler Erdkugel allo Lrindcr

herauszolielMo und in ein Netz wie das nebenstehende einzutragen,

wvldi* mü imaann Laadsiridi« «ntirtdar graiainaame Tfegeneit odn
gmüxMom Jabreneit haben. —

UMm bocbgMhrtai Hemnt wir aiad so Eod* uit der B»'

trachiung der ^^''onn?' für ^ioli allein, und miissen nunmehr wissen,

wo ihr Platz zwischen den Fiistemen ist zu den verschiedenen Zeiten.

DaxD iafe Tomst ndtig, dab

IL der nsalenliliiaitt«! vaA
in Umrissen bekannt sei.

Im Öternenheer ist nichts mehr zu fflrchten als die Verwirrung durch die Menge.

Darum uDtwracbeide ich, via weiland der alte Zie<Jien Mine vier Heeratnbcn malte mii

di'iii f^'r ifsen Klecks in der Mitten, von Hana aoa

Tier liauptstrafsen:

Nordpolantem — Rimmelawagen,

Polarstern — Kassiii])«:;!,

ferner hüben vorbei au der Wega»
drfiben an Capella.

Oder gctuir.er: 1) zum Sesselstem ß der Kassio-

p«'in, (Ilt tliroiiLT.dHii I\i'iiiit;in-Mutter, '2') Vürbei

au Ettkiuin odcf dcui berühmtcij j. Dracoiiis, der

grad Ober dem Schornstein de« grofsen Bradlej

8land*\. ") liiudi.reli zwischen y und d Uraae,

4j vorbei am liillenbogen des Fuhrmauna.

Die später» Aneftllnng djeaee Gerippes ollaieht aieih gvii von aelbet; wichtigBr

ist e« TU beobachten und zu merken, wo dkae wenigen Anhaltspunkte so den eSnaelnen

Tages- und Jahre»£eiten zu finden sind.

Das beqnetne Hilfinnittal, der fiebatteD, fallt hier weg. Will man Höben be-

obutlitcii, so kann dazu ein Stemrohr ohne Gläspr dienen, wie die Stoyschen Schüler

anwenden. Ebeuao mit Frefslers MeTsknecbt") habe ich recht brauchbare Werte be-

kommen. Handelt et aieb jedoeh nm die etwa^^e Bflokkebr ein«« Sterns an «nem'
frBberen Fiats, so markiera mao an ein&disteD irgend «ne Vertikalebene, dnroh einen

1) Philo«. Trans, t. J. 1727'ä8.

3) Uofr. Prof, Preblec, Der Incenimr-MeTtkiieciit Mit Tsstbocb. Leipsig, Liebeskind, b JL

SS«
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PcndfllAidcn wü der Feutoncbeibe einmeitg, nnd uidnraciti «nie fon« HKinerkuite odtr

was 04 ist, die durch den Pendelfaden i'in;^i il.(kt wird. Nun wird wofhenlang verfoljjt,

«n welcher Stelle «in und derselbe Stern — ij^endeiner — hinter der Häuierkiinte ver-

•ehwindet Es zeigt sich, diA dies nicht einnitl bSher, einmal tiefer geschieht, Tielmehr

immer an derselben, woblgemerkten Stelle. Viele Schüler — ea sind ja genug — stellen

zu Hau« die n&mliche Beobachtung, in allen müglicben Gegenden des Himmele, an den

efsebiedcMten Sternen an: immer der gleiche Erfolg. So erkennt man, dafa die Bahnen,
der einzelnen Sterne unTeründerlich sind. Und WOttt: sie sind unter einander parallel;

endlich: die Achse des Sternenlaufs fällt zusammen mit derjenigen des Sonnen»
lanfes (welche man sich aufbewahrt bat).') Demnach ist jetzt diese Achse, waleha an-

fänglich Achse für einen Tag war, epfttcr Ar den gesamten Soimealaaf, aber aar iOr

diesen, galt, — zur Weltachse geworden.

Eine zweite Thatsache drängt sich auf. Mit Benutzung einer nach bQrgerlicber

Zeit wohlrerglichencn Taschenuhr bemerkt man bald eine tägliche VerfrQhung der

Sternankunft gegen die mittln Zi it. Um ein Baiipial heranazagieifen: den mittlen Wegen-
•tern, d Ursae, erblickte ein ScbUler

am 2ü. Nov. 1B81 abends 'i'' 47" an e. bestimmten Flatie,

am Dez. sfhon I)'' 57" an demselbtri P'atTp;

dies gitbt in 13 Tagcu tin« Verfrühung um TjO Min. In 1 Tage sind 3 knapp 4 Min. V'er-

fiUbvog, in 15 Tagen eine Stunde, im Monat 9, im Tieftel^r «in Viartaltag, und im
ganzen Jahr ein ganzer. So haben wir die 366 Stemunigänge im fiemfinjahr, und wir

gewinnen, wie schon früher den Begriff der mittlen Sonnenzeit, so nunmehr den der

Stemseit.
Selbstentworfpnp S t r r im Ii r*> ri ';ils hüHsj-te Taschenuhren) zeigen nach eininnlitrnm

Anblick des Nordbimmels, ob man im Augenblick 17 oder 18 Uhr Steruzeit bat, und wic-

vial tJbr naeh hfirgattieher Zeit — 4 Hanptanblkfce d«t (nftrdlieben) Naehthimmdt,

Warden eingeprigt, nach folgendem Schema:

I
0«» Stenweit Vis XUh XVItlh

Michaeli» Mitternacht fcfih — AbemU «s
Weihnachtl Abu «I« Mitternacht fr. 6»" —

Oätern i| — Ab. Mitternacht fr. «k
Johannis II fr. «k — Ab. Mitteraaebk

1) Dar» schon TOT JiihttaaE«Dd<>n der Stenienumlaor uml der t:>0DDeDniii1aiif ficb um iDahrznl die»

eelbc .\ch£u herum Tollzogen haben mar*, dafär ein hflbiches sprachliches Zeqgnil: denn wie UUte «s
sonst ««^chfrhcn kSitnett, «lab die Römer den NanieB Septentrio, dar Toa den Stenea staamti, ohne
jede StAraag TSlUg nnteimisebt biaaehen konaten mit den itm der 8«iioe heirtibeiMieB Namen Oviens,
Oecidaas« Meridiesf
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Dam werden jene 4 HaaptatrafseD fortf^esetet in im iIidlicbeD Himoiel luaein:

die erste vom Pol über Ka^siopri^ und AutlrKituila zum Pegasaa und dem tpiier «lUirtail

Y'poakti die aweite aber den Fuhnuaua zum Orion'); u. «. w.

Ftlr daa Gediehtoia i»t ee ebie weuatiluhe Hilfe, wuiii dieee wenigon Stem-

bilcler, nnd keine weitem, immer wieder aafjgeaeialitiet werden, und «wir in ChldsetM

nach mMtnigfipieiier FrctjektifMiaaKt:

NetM mit tektifiderten Stunden-

krrieen, etereogmpbiadie Projek-

tioseo oder tolebe »na dem Kugel-

centrnm, Cjrlinderprojektionen etc

Sinnoch nicht übliches Äbbildungs-

Terfahren mBdite ich besonders

empfehlen: iiiau zerschneide die

aichtbare Halbkugel Jes Himmels

TOm Zenith auK in Viertel und jirojicierf ein jede

A 4\

s ir V.

stereojrrapliisch au! eine Vertikalebne.

Den Umril's des tertigen Metze» zeigt beistehende Figur; als Beispiel der schematiachen

AaaflQliuig iat gtwiUt der AnUicik des HimmeU mittoD in dar Nenjalucniadit

nL Die PlitM der floune nwiaeiieia den

Mit diesen wenigen aber desi« sichreren Vorkenntnissen auügerQstet, treten nun

scblicfslich die SchOler an die letzte Frage heran, die auf Ptolemiiachem Standpunkt

noch übrig ist: welche PlStze an der FixstemspliSre nimmt nach einander die Sonne ein?

Hierbei bedtirfon wir zum Glücke iiii lit J> s \oii den Griechen angewandten

sinnreichen doi Ii iill/ufcftnstlichen Hilfsmittels der Mondbeobachtung. Ebensowenig des

heliakischen Autgaugs. Vielmehr hilft uns das schöne Werkzeug, das wir vor den Griechen

onuishaben, eine treflfliche ^eichmSfsig fortgehende Uhr.

Mittelst ihrfr 1>fKtininif>u wir leidit deu Zritjjuukt ppnan in der Mitt,>- /wischen

zwei Sonncnkulminationen. £s sei z. B. Mitternacht iu der Micbneiiszeit, und da^t Pracht-

bild des Pipgaaas kulminiert am atldliehen Himmel; wo ateht in diesem selben Augenblick

die SonneV und wt^khe Fixsterne befinden sich in ihrer nüdhstcn ümsrcbuij^r? Nun, di>

äotine ist im >'ord, am tiefsien Standort, den sie heute hat, 3i>'' unterm Horizont, dem
Peg^s gnd g^enflfaer; and in ihrer NSlie «telm einfbeh (B* jenigcn Btegtne^ tob weldien

v:ir wifispn dnfs auch sie dem I'errasus gegennberl;ei;en ftiud dafs sie genau ein hnlbes!

Jahr später um Mitternacht kulminieren). Auf diese Weise findet sich: Der Herbst-

platz der Sonne iat ein Punkt dee Hinune1rih]nat<Mn «of der VerbtndTingsKBie swiaehes

Ilcgulus und Spica; der Wot^ 7n die«;era PunKt vmu Pol a\\<^ fiilirf filier den t;ri>r,^eri

Himmelswagen weg; er wird markiert mit dem Zeichen der i». Zum Platz der \V eih-

nachtseonne gelangen wir an der Weg» Torbai. [Gut neilck aidi dar %pieh:

Wagan und Wage
Wega und Weilinaclii]

£beusj findet sich der Frflhlingssitz der Soaue, oder der ypunkt, beim Pegasus,

1 'tcin Glanzgettirn anares Himnela, dum TertHMtan dar BlIaalaB Ttflkar, Hieb 9, 9, aap. Sa,

31. 82. Uiaile XVIll, OdjSB. V, 378.
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in der Yerlüugeruug der Linie zwischen den Uumpfateriieui cudlith zur sommerlichen

SomienwendMeit beflodet sich die Sonne droben Uber der Keulenapitzc des Orion.

ir^aff man ztmiklist ISl'f) rinzelui> Sitz«', Ri'sidi/n/.cn . <1it Frunii' nIcIi vi)r.sii'n(>n:

jeden neuen Tag nimmt sie einen neuen äitz ein, behält ihn aber den lag über bei. Danach

iflt CS Biclit schwer, sich atott

4. 0
dessen den sti''Htreii Ühnrcrnnf» zu

deukdu. Verbindet man aber all

i

die gefoiidenen PKtee durch ebe
Liiiif, welche geschlossen uro die

Sphaera iixarum herumläuft, ao

<yi°<. Migt nebs

' die KÜiutlichen Honnen-

plätze liegen in einer Ebene,

ihre Pk«ge1da<nisn auf die flxvtem-

kugel gelull einen Hauptkreia,

verknotet mit dem Äquator im

Y- und im Apviikt und gegen ihn geneigt um jene 23'/!^ vir habeD, meine Herren,

die eebeinbar« Ekliptik.

Ich bin zu Ende. Denn der Uberguig von dieser Welt du» Scheins zur uatur-

getnifaeieii Atuieht wreeilielb dee RabmeM gegenwärtiger Daratelltng.

Ein Unterricht wie tier hier skizziert« braucht notwf.'iidii; iln \-i)]\c^ .hihr Zeit.

Denn was im lüreislauf eines Jalirs am Uimntel passiert — weuus mit eigenen Augen

geicbaat eein «oll — kann man eben nicht vorwegnehmen, eo wen^ wie unten anf der

Erde Uns Blnhen und Welken 'K r Tihimen, Saat und Ernte.

Die Stunden oder Viertelstunden jedoch, welche auf dem Lektiousplau ttir die

Woche d«n O^^nstand gewidmet sind, dUrfen alienfalle knapp bemeeeen sein — die

Hauptsache bleibt ja doch <lafi Selbatbeobucbten. Zur Not mag der Gegenstand aogar

au aaderen Unterricht angesahlossen werden; um «o eher, wenn eine fruchtbare Wechsel-

wirkung dadnreb hergestellt ist, daTs der Ldirer der Stereometrie atieb diesen Unterridit

fibemimmt, und an Realgymnasien auch die QberauH förderliche Darstellende Ueometrie.

Mein Wuneoh am Schlufs eine« solchen Jahreakursee ist» dafs jeder ^hQler, wenn

«r IIB Freien steht und einen Stand der ftonne oder Sterne hetrachtüt, üogleich ihren

gesamteii Mln inhüren Lauf wie fineii ^'uten aKen Bekannten vor sich »ieht.

Kunmehr kommen die VVahrscheinlichkeitsgrönde für die Erdrotation au die

Beiiie. Ihre „sichtbaren und fllhlbaren Wirkungen" hat ja erst kOrzIicb Herr Prof.

8b G^fnther in lehrreicher Weise und mit der ihm eigenen reichen Litt^raturkeuntnia

nuammeugestellt.") E» kommen die Gründe für den Umschwung der Erde um die Sonne.

Hat der Schuler diese zweite Lehrstufe erklommen, so ist lebhall zu wünschen,

dafs er nicht blofa halb widerwillig zugiebt: ja, die Erde rotiert und sie lüuft um, wie

bei einem Itecheuexeiupel welches stimmt; Moiideru, wenn er draufMen auf dein Ft lil«; steht,

(um mit Goethe /.u reden) ,,mii fe.Ht eii markigen Knooheu auf der wohlgegründeteu uauemdeu

1) MoiMtMchrift UamboUt lütii, lieft 0 imd IV.
*
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Erd«", daft «t dann titotadein aidi voratelUn famn, wie dw gewaltig» Erdball „Mbiiell

und imbepreifHcIi schnelle" ruuiluiu silnvirrf un<\ ihn mit lipr imnimmt um jene Acbse,

welche er xiidit aieht; ei«h vorstellt ^els und Meer mit fortgerisaen in ewig sohnellem

Sphlieolaof', und wie er, er selber, fortfliegt im WeltraaiD. —
Ist er soweit gt>ill-)u>ij, ihmn iiiiig it ^'etrost zu den Riesen Kepler uod Itaak

Newton sich wenden und nun weiter nach dem Warum fngeiu —

Pieper (Df-snit'! ^»r?uc1if den V«irtra!;cn<leii um Auskunft, wie die Beobachtangea

durch die Schüler das ganze Jahr hindurch ausgeführt wQrdeu, ob die Schüler dazu in

da» Sebnlhana kSneii, oder an Haiue beobachtetien.

B"]H l iier: Dir Aiilciluii;.' lieoUafhtiin;^; sveidi- in (1i:t Schule gegeben, und

zwar zu den tionnenbeobachtuugeu in der nach Süden gelegenen Klasse. Zu Uaa»e wieder-

hole der Sehfller diese Beobaehtungen und ergtiue eie, wie und wo er kaniL'

l'i^'lier: Win Icnnf rollir'ii (Irr T.c'in'r ili.'sr- UfoTjacIitiinffen ricr Schrncr''

liuttcher: Die Schüler bringen ihre ürigiualaufzcichuuugeu mit iu die Klaase,

hier werden diese revidiert.

l'iepcr: Werden diese Arbeiten von allen Schülei-n verlangt und ReliefertV

Büttcher: Gezwungen i«t uieiuaud; bisher haben die Schüler immer gern Arbeiten

gebracht, jeder «o viel er wollte; einige wenige freilieb thaten auch nicht«.

PiejHT hält dies fiir einen wunden Punkt des Verfahrens. Dadurch, daTs nicht

alle Schüler an den Beobachtongen beteiligt seien, entstehe eine Schwieii^eit für den

Unterrleht in der mathematiachen Geographie.

BüttchiT wiederholt, dafs er bisher nur gute R*HuItate er/.ielt habe; schliefslich

sei et ihm lieber, wenn auch nur einige Schiller solche Beobaohtai^{en anstellten, als

dab diese gaux wegfielen.

Luoke (KiÜben): Die erste Anregung hierzu ki^iiue schon auf einer frühen] Stufe

als in Prima, »ogar schon iu Sexta gegeben werden. (Böttcher: Sehr richtig!^

Auf Autrag Gerlachs (Parehim) erkennt die Sektion das geaehilderte Verfahren

als ein empfebleDswertes an and beieugt dem Vortragenden ihren Dank dweh Eriieben

Ton den Sitzen.

Nachdem hierauf llealg^uuL-Lehrer Schubriug (Erfurt) die neue Ausgabe seines

'imiBsrwUtrenden Ealeudera* aas Ansüdit TOigelegt hat, folgt

2) der Vortrag des Bealsohnllehren Roth (Buxtehude) Über;

'Die SinuMMtifUiiig auf der olMllcheB im Verglofek mit detjenlf» Mf to sliUeim

EHMIlte'.')

Nachdem der Vortragende in der Einleitung die AVichtigkeit des zu Vj-^sprci heiiileii

Gegenstandes dargethau hat, erörtert er die Grundsätze, nach denen die Wirkung der

Sonnenstrahlen auf die Erdoberfläche so berechnen ist Handelt es sieh um ein« Ver-

gleichung der Gegenden nörtUich und südlich vom Äquator, so kommt nur die Neigung

der erwärmten Fläche gegen die Liehtstrablen und die Zeitdauer der Krlencbtang in

Betraebt.

1) Nachfolgesd ein Aeimg, vom Vertragenden selbst nechtrilgUcb angefertigt
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Denkt man mäi ton der Sonne ebe gerade Linie nncb «IcrjLiii^'eii Stelle de«

IliiniuüU hiirjuss;i>zo(ren, die den Frfllilingspuiikt Iii-zpichnrt. winl i^ulnriii iK-- fllij»-

iäiiclie Erdbahn in zwei ungleiche Teile geteilt IM nun aulscrdeui die Erde in der Nähe

der Sonne sieli Mihnell«r bewegt lüe in der Entfenrang, eo iai die Zeit, «elclie sie bnmclit,

vnn fli>- k!r'iii'"-rf» TTälfte -/ii (liirclihii.ri ii , erst recht geriiiyer als diejenige. di<» sie in der

grijr«ereu zubriugt. lutblge dessen beträgt die Dauer uusere« aatrouoiuischeu Fröliiiugs

und Sommer» 186 Tage, die nneeree Herbste« und Winten nur 179 Tbge. Umgekehrt

Terhült r>s ?ich auf der «üdliehcn Halbkugel. Wird nun ilureh diese l jigloichheit der

Jabroszeitcu eine Vemliiedeuheit iii der Erwärmuug der uurdlicheu und der itüdlicheu

ErdhSlAe berbeigefUirt? Wäre dies der Fbll, ao rattlbte lich du Yeibaltin« im Liuife

der Jahrtausende uinkclinn, da durch das Vurrüttkeii der Tag- i.u'l Nin liti^lriclirTi rÜ.-

Dauer der Jahreiuseiten siuk üudert. Vor etwa OÜOO Jabreu war das Somiucrbalbjakr der

Nordbalbkogd ebenso lang wie das der SVdbalbkugel; von da ab verlliigerte «idi das

erstere, erreiclitc -rine gröfstc Daii> r im Jahre 1248 n. Chr. Geburt und iiimnit ji l/t

wieder ab. Der trauxösische Mathematiker Adhemar hat aul' diesen Umstand die Er-

klBmag das Klimaweehaels gegrQndet, der fhr mandie Gegenden dureb geologisefae Be*

fnnde unzweideutig dargethan wird.

Es liat bereits Job. Ueinr. Lambert in seiner 1779 ersohieneneu Pyrometri« den

Beweis erbracht, dafs die Wirmemenge, welche die ganze Erde oder Überhaupt ein Planet

von der Sonne empfäugt, nur von demjenigen Winkel abhüngt, den der roMlU tmtor aU-t

Erdbahn w&hrend der Dauer der Beleuchtung hesuhreibt Um beträgt dieser Winkel

bm den fragliehen Jabresxeiten jedesmal 180", folglich wird dadurch die «heu aufgeworfene

Frage verneint.

Der Vortragende verlieft den bezüglichen § hHH der Pyromefrie und erläutert

ihn Hilter Zuhilfenahme der an der Tafel entworfenen augehiirigen Figur, macht aber

gleichzeitig auf die gemeiuTerstüiidliche Darlegung des Lauil>ert'Nchen Gedankenganges

aufmerksam, die Prof. Hann in seiner 'Kliuiatologie' unter Vermeidung aller matbe-

uuitiächeu Formeln gegeben hut.

I)ensell>en Satz hat der Amerikaner .Meech unter Hinweisuiig auf Lambert wiedec

vnn iifiieni bewiewn in der 18r>7 zu W;i^liiiii,'ton veriitt'eutlichtt'n Abhandlung; ./'» tlie

relattve mtensütj of the hcat and light of iLt mh, ttpon difftrent Intltitdcs of the mt tit,^' und

er hat demselben insofern eine gröfsere .Vusdebnang gegeben, als er die Mengen der

Wunne vergleicht, die Kwei Plametea wahrend einen gaiuen Umlaufe« yoa der Sonne

empfangen.

In dem 1H71 erschienenen Progrann« der Wilhelmskchnle xu Wolgast hatte der

Vortrng'Piidp fich <Vi'- IViif inr; <!rr Lehre des Adh'-Ttmr -zur Aufgabe gestellt und y,u diesem

Zwecke den bos]irocliGncn bat/., ohne mit den eim^chlägigen Arbeiten der geuanaten tie-

lehrten bekannt ku ttäa, selbständig abgeleitet und ihn noch mehr als Heeeh ernllge-

meiiinrf. In einer kurzen Wiedfr'ioliiii^' der hetreffeiKlcii niLitln-m.'.tisi licti Enl'.s i, keluug

wird iiuu gezeigt, dafs di« Wärmemenge, di« cini» bestimmte Flüche eiuCH I'laueteu von

aenkzecht anftreSenden 8<moenBtnlil«n erhält, ansgedrOekt werden kann durch einen

Hruch, dessen Zlihler die Zunahnii' <li r .Mihi- !] Aij(/Uiulk' als Faktor cntluiit, während im
Keuuer auf«er einer für das ganze iSonueuä^item uuverüuderlicbeu tiröfite noch die Quadrat-

warsei aus dem Panmeter der Bahn Torkommt. Es folgt daraus das Gesets: 'Die Wärme-
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•umme, die eine gleich grobe Fläclie zw««r Planeten bei aenkrecht auflatleudem Lichte

in eimr Zeit eiupfüngt, wibrend welcher die b>oune in r.<-r Ekliptik sdiCmbu denadben

Bogen nirficklegt, ist ntir mit dem Parameter rl* r Bahn Teranderlich'.

Was hier bei senkrechter Bestrahlung gilt, mufs auch für die ganxe Erdkugel

wahr sei», weil das Strahleiibtisehel, welches diese trifft., dasselbe ist wie dasjenige, welches

durch die Fliichf dr<« Querschnittes rechtwinklig hindurchgeht N»ni hatte ich aber in

der genannteu Soliritt die weiter gehende Behauptung aufgest^^Ut, dafs joder Breiten-

kreis der Nordhalbkngcl in seinem Sommer- ond in seinem Winterhalbjahre
diefielbe Stralilenirienge erhalte als der unter gleicher ntldlicher Breite

liegeude Parallel in den gleichartigen Jahreszeiten. Dabei hatte ich den Winkel,

unter dam das Smaenlidii auftrifil, gar nicht beachtet Die weiteren Abadhnitta das

Vortrages sind ntm der BrOrtvui^ der Flage gowidaiet^ ob diasa Bvhaaptung berechtigt

ist oder nicht

Der nraprBBgKdM Bewek war: Vieh dem HaUejreeben Grundutse steht die

Wirkung der Lichtstrahlen im geradon Vrrhältnisse zum Sinus des Winkfls. mit r welchem

sie eine Fläche treffen. K» ist nur ein anderer Ausdruck, venn wir sagen, dai'a die er-

«Snnende Kraft eines «na vnendliefaer Feme Icommcoden LiebtbVaeliele gemeesen wird

durch den Flätli.'iiinlialt Kfhu-K .•^i-iikri-chten Querschnittes. Harar-s geht hen^r, <h\'> (liese

Kratt für ein beliebig geneigtes und geataltetes Stttck der KrdoberÜäcbe 'jiroportional ist

der Würmemenge, dk seine Projektion auf eine znm Liehtstrahl senkrechte Bbene anter

sonst gleii lifü I'rdiuLrungeii i'rlinll. D.i nuii ilrr uljcn lirvjirncljfnc LamlnTt.^i lie Satz fllr

senkrecht anftreÖ'ende Strahlen bewiesen ist, so muiV er auch für alle Teile der Erdober-

fläche gelten, deren Bild, an« geedien, da« gleiebe ist, mithin aneh für die

Breitenkreise nördlich und sQdlich vom Äquator in ihren gleichartigen Jahreszeiten. Don

Parallelkreis hat man dabei als eitien schmalen Streifen anlaufassen, dessen Ausdehnung

in der Rtditnng Std-Nord so gering ist, dal^ der Unterschied der geographischen Breite

beider Binder veniachlüssigt werden kann.

In der erwähnten IVugmunuabhandlang habe ich diesen Beweis, weil er mir

MlbalTerrtiidUieli eehien, weggelassen. Dem iet es wohl zmaiefareibeB, dab meine Be-

htuptangan in einer Beurteilung, die 1S74 in den 'Jahrbflchem Aber die Fortschritte? der

Mathematik' erschien, nicht anerkannt wurden. Dort heirat ea: 'Bei der Ausdehnung

dieses (des IjambertAchen) Satzes auf die ganze Erdoberfläche hat der Herr Verfoseer

Übersehen, dafs jene Würmemenge auch noch von il<'ui Winkel abliängt, den die Strahlen

mit der Flüche bilden; seine Ableitung ist daher für verfehlt anzusehen'. Dieser Vor-

wurf ist durch die vorutigegangenen Erörterungen widerlegt, abgesehen davon, daf» er,

sofern die Summe <ler Bestruhlung für die ganze Erde gemeint ist, nicht g^en uicih,

«ondem mi ilii' A'lr---.- von Liuiil>.'it und Meech hätte gerichtet werden jiiii«sen.

Im CTesreuaatzf lu den Jahrbüchern über die Fortschritte der Matliematik ist über

die in dem fraglichen Programme vom Vortragenden aufgestellton Sfitze in der in Wioi
heraui^gegebenen 'liealschulf' uhiü. {.kI-IthIv Tifinrrkung berichtet worden. Dagegen ver-

aulafste jene ungünstige Kritik Herrn (rymnasiakprofeBsor GOnther, im 2. Ileile des

XI. Jahrgai^ee von Hdinmnn« Zeiteehrlft eich »beiweehend Uber mme AbluHidlnDg m
Sufsern. Voni Vortragenden darum angegatifX-'-Ti , hat Herr Prof. 'tünllipr seine frühere

Aussage in demselben Jahrgange S. ÜiW—330 widerrufen und die Kichtigkeit der auge-
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sweiftltcn Folgerungen, («weit e» aidi um di« Wtnneflaaiiae fttr die ganze Eide handelt

nerlcannt.

X)a uun die zweite aof voriger Seite ausgesprocheue Bebauptuug dadurch oiclit be-

iQhrt wird, so «rsudite ich noeb «im eigene Entgegnnng ni enhrerfeii, die andi in denn-

•elben Jahrgänge letalerer Zeitschrift S. 499—501 abgedruckt worden ist.

Um Unparteiische xu Qbenseugen, ecliien ea mir gereten, von dem Standpunkte

der Gegner auszugehen und dem Einfannrlnkel der Sonnenetndileii TOD Tomliemn mit in

Bechnnng zu ziehen. liit RfliAaioht ferner «if die Ziele der Zeitschrift, in welcher die

YerSffimÜichung erfolgen aollte, wurde ein einzelner beschränkter Fall gewählt, in dam
«igh die madiematiadie Entwickcluug bL>deutend vereinfacht, nämlich eine wagerechte Etiene -

nahe dem Pole. Ea geschah dies, um zu zeigen, wie man an einem einzelnen greifbaren

Beispiel einen Einblick in allgemeine Geeetze gewianm k5nnc entsprecbmd dem pida-

gogiüchen Grundsätze, im Unterrichte immer vom Ktmkreten zum Abetnkten überzugehen.

Bedentct

6 die Schiefe der Ekliptik,

ß die nördliche geographische Breite,

d die Abweichung (Deklination) der Sonne n&idlich,

i den äbindenwiokel, gerccbiMi Tom wahrni Mittag and gleiehzeitig daa Mafa

für die Zeit,

r den Abstand der Erde too der Sonn«,

fl' die L"in<;<> der 8oniie,

W die Kraft der i:ounenstrahlen, die in bestimmter Zeit auf die gegebene

Fttehe fidlen,*)

S dasselbe in der Entfemmig 1 Ton der Sonne bei seukredit anflreJinidem

Licht« und in der iiünheit der Zeit^

0 findet man aua dem apUriaeben Dieieeke Zenith^PoKSoniift?

<lir=^, (sin /S sind+ eoajSooad coaQillL (1)

Unter Zohilfenalime dea «weitm Kepiderachen Qeaetaea liTat eich danma ITala FnnktioD

Ton d' darst<-ll>'ii uii<! durrli diu- li>H-1it«Te in der aagesogoMD Brwidemng anegeführte

Entwickeluug die entscheidende Formel ableiten:

IT— ^ j ainö (coe — coa (2)

wo luid den Anfangs- und Endwert tou d und c eine Konstante bedeuten.

Der VVert dieses Auadrackes t^tileicb. 2) ist für den Südpol dereelbe wie für den

Nordpol. Wenn man Ton dem letxtwen auf den ersteren flbeigehen will, so ist ea am
einfachsten, seinen Standpunkt auf der südlichen Halbkugel zu nehmen. Daun bleibt

alles wie Torfaer, nnr bat mau ^ rechts herum zu zählen. Dadurch aber wird weder

Yoneiehen nodb Zahlenwert de« Cosinus geändert; und die Richtigkeit dea Satzea,
*

1) In Aar in noflfmHnns Zeitechrifl abgedmcktea Enridsning ist bei EisfUuong des Begriffes

Ton tr und ^ ein störender Kehler stehen geblieben. Dmeh Vennduehuv Sind Rof 8, (00 die Wette
'in dar Zeiteinheit bei «nkwwbtem Anftraltm' ia die &Ulaag «w W biatar *8oDBeiiefaeUea' gssslat

werden, «ahiead eis aa 5 hiater *SenttS* blttsn «ageiOigt wetdan mBisbii
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den ich in der fimglichen Programmabhandlung aufgeatellt hatte, Ht •oniit fUr die Pole

Uewiesen.

Till nbrigon ist es leicht, jeden Mathematiker zu überzeugen, dafs dasselbe auch

von jeder lu liol itri n Kngvll^Mppe, dpren niathematisehor Pol d«r firdpol wt, gelten rnnfs»

8U lange an allen iiiicn Puiikti'n die Sonne niclit luitergeht.

Dem «ine aolclie Ku<:;elliaube • rscheint einein Sonnenbewohner als die Fliehe einer

En;p«f, deren grof«« Halbachse a durch die geographische Breitf ili?s Randes bestimmt

wird, während die kleine Halbachse a siu d ist. Der Fluchcuinhali. der Ellipse ist also

sa' 9» 9. Dm nnn nwli einen bekannten Satxe vom reehtvinkligen ephSriachen Dreieeke

sind gleich «in ff »iu fr, so wird dadurch, wif vorhin für den Pol K-r-lb^t, flip nngfnblick-

liche BeätralUuugsstÄrke aU Funktion der Sonnenläuge 9 ausgedrückt. Dann kann man
iHe unendlieh kleiae ZanaluM (dl) der 2dt dnrdi die Znnaliiae <f4- eraetoen, olnw für die

Integratiiin iii<-lir uts ein^ Veränderliche zu erhaHt'ii. V^\p ii; äpm vorhin betrachteten

beitipielo hebt sich dami r* im Zähler und im JSenner weg, und wir erhalten für die ge-

aoehte Wümemenga, welehe die Kngelkappe durdi Strahlung empfilngt, wlhrend die Soüia

in dir Eküptin von I)-, Ir.is fr, fortschreitet, einen Ausdruek, der nur dli' rosiims vdh

fr^ und fr, als Veränderliche enthält. £s gilt deswegen fflr die Vergleichung der süd-

liehen mit den nSrdljchen Breiten daaeelbe -wie fiBr die Pota adbai

r)li sr> Vrrfilnrii iriTst sli'li il.i/ti :iinvi,'nden, um die Be8tnililiiiii;>H(ärki' für jcdo

beliebige von einem Breitenkreise begrenzte Xugelhaube und aomit auch für jede Zone

inneihatb eines gegebenen Zdtranmea an bBreehnen. Die Ton den Vottfagenden

suchte Entwickelung führt zu i'nijitischen Funktionen; wegen ihrer Schwiezigkait und

ibrea groben Umfanges konnten nur Andeutungen gegeben werden.

Wie Toiieilhaft diese« VerlUmn tat, wird man am besten ^sriien, wenn man
mit Hille dessen die Wärmesumme für die beiden durdi den Äquator geschiedenen Halb-

kugeln berechnet und damit den nnutftiuUicben Weg Tergleicbtj den Lambert und ihm

folgand Wiener einachlagen, um daiselb« Ziel tu erreichen. Dort wird erst dareh An-

wendung di r s;ihi'iris( h> n Trigonometrie und der Integralrechnung die Strahlenmenge ge-

fanden, die in jedem Augenblicke auf eine Halbkugel auftriift, während wir einfach sagen:

Die Sfid' wie die Nordhalbkugel der Erde prujicierou sich auf eine znm Sonnenntrahl

senkrechte Bildebene als eine Flüche, die eineraeit« von einem Halbkreise, andrerseits von

der Hälfte einer Ellipae begrenzt wird. Die bekannten Vorschriften fiir die Flächaur

bereclinung dieser beiden Kurven führen dann sofort auf die betreil'ende Formel.

Der ärandgedonke dieses Vcrtahrcim ist bereit* von Wiener da gebraucht worden,

wo er die WärmesuniniH für die eine Erdhiitfii' uniiT der VorauH«rl/tuin Tiün'ilmi't , ilaf»

unser Planet eine sphäroidische Gestalt besitzet, j-^ciischr. für Matlitmatik und I'hjBik,

XXII. Bd., S.

ÜlK rliuujit i,'Ll;uiu't ilicsi-r (m I-Iu-Ic zu Srblüssen, weklie die Anschauungen stützen,

deren Uechtlertigung das Ziel des Vortrage» war. So lautet einer der Sätze, in denen er

aeiiie Folgernngen aaeammenfafst: 'Die Bestrahlungsstärke eines Fünktes ran nördlicher

uad eine« Fo'nhri, von gleicher sOdlichcr Breite in den Zeit^hunen antsprechendar Jabies-

zeiteu sind einander gleich'.

Dam geradeiu widersprechend sind dk Brgebnisse, m denen Meeeli in der oben

aageAhrlen fiehrift gelangt Daa Terhiltnia der Eiaft dea Boonansdieiiies cwischeu Norden
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uml SsüUeii aiu 1. Jauuar umi am 4. Juli ist t so 1 — und umgekehrt einig« Zeit iiach

dem jedeBmB%n Ucbsten Sonnenstände 1 zu l -j- iV- ^^'^ ganzen Sommer und

Wiuter uimmt er ah Mittelwert des Uiiterstliiedes an und iiNluuf >m Viernus, dal's

d«r Winker der aüdiicbeu Erdhält'te lun 1" kälter, der Sommer um ö F. heii»cr ist als

Hof d«r BSrdlielna. Br bwuft sieb dabei «af die BestKUgmig dieaer Berechnungen durch

d< n jflngfn n Hi mhel, der bei ßeiweberichten au« dem Inneren von Austraiieu und Afrika,

iu iile%ii>en stldliihem Teile die Bodeutem^jeratur auf 15<J° F. steigt, bemerkt, daf» ^ ein

m betiiclitlkher Bruchteil der Knft des SoniieBBcheiiiM wi, um akbt eim eiheUieh«

Wirkniii; zu üurserii.

im weitem Verlaufe seiner Unterauchangen kommt er jedoch zu dem Schlua««^

dab dleMT UmehiDd nicht aan«iche^ um die geologischen Thfttaacben m erkttien. Dom
selbst unter der ungünstiirstrii Annahme, dir S'oi ik- in der Mitte <li's Sutumerhalb-

jahrea in der Erdferne sich befand und die Exceutricitüt der Erdbahn den nacli l^ieverner

ndlMigeB hSehaten Wert hatte, wOrde dies doch die Sonuenwirm« am längsten Tage nur

um 0" vermindern uti.I um „'.kehrt am kürzesten Tage um 4" vermehren, während die

Temperatnr des Frühliuga und des Herbstes unverändert bliebe. Deairegeu wendet sich

Meech der Yermutang von PoitaoB xu, dab irilmlteh der WechBe) der 'V^nmae der Erde

herrühre vou der verschiedenen Temperatur des Welträume;*, durch deu sich unser ganres

Plauetensjrstem mit grofser tieschwindigkeit hindnrcbbewege. Er betont femer die Alög-

liefakeit, daft muer Planel fHnaal in der NSh» einet Fizstemes Torbeigekommeu sei, der

als zweite Sonne beasndeia Nordhalbkug. 1 b- lf ui htet und erwärmt habe, achliefst aber

auch den tiedaulceo mehi ana, dab durch die Änderung der Beschaffenheit der. £rdober-

flblw auf der einen Seite in Äquators die (jiegcn»S(xc der Jabresstttoi aieb m einem

ewigen Frühlijige bütt«'u hIim liwütbeu kimiien.

Der Widerspruch der ächlflsse des amerikanischen Foraehers gegen die Folg»»

rungen von Wiener ist in der Verschiedenheit der angewandten Berec^hnungsarten be-

gründet. Beide gehen vou der (jleirhuug (l) aus. Diese wird zunächst, indem man die

Abweichung der Sonne iunerlialb eines Tni^-'s al- 1n< n^tiuit aaaiebt, nach t innerhalb der

Grenzen eines Tages vou — \ bis -J- f, integriert. 1- ür die tägliche Stärke der Souuen-

straUaag ergiebt sieh so

d s*

isin^ sin«^ cos/, + cus/3 COSd sinl|). (3»

beim Cbcrgang auf'grüfsere Zeiträume tritt uuu aber die Schwierigkeit hervor, dafe wir

es nicht mit einer stetigen Funktion zu thnn haben, sondern dafs mit Ausnahm« einer ver-

änderlichen Kugelhaube am Fol die Wirkun',< des Sonnenlii'life* durch die Nacht unter-

brochen wird. Aufserdem ist ja i für jeden Tag unveränderlich gesetzt worden. £a wird

nun znnächst di« 6r5fM des halben Tagebogens dadurch bestimmt, daft mau die Höh*
der Sonne mit Hilfe der sphärisdien Trigonometrie berechnet und sie nnll werden libt;

es findet sich so

cos — tg<tg/l (4)

Wird dies in Oleidrang (8) eingesetzt, so bekommt mau W als Funktion von d und
•iomit mich von 9. Xuii geben iiDMore deutschen Mathematiker ohne weiteres zur Iiitegral-

rechuung über. Streng genommen aber ist dies nicht erlaubt; denn wir haben es nicht
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mit «iner stetig wachsend«» GriVfoe zu tbun, sondern mit einer aolehen, die sieh ruck»

weise ändert uml in r^tuiVn von ']! lii'cii'. Ta<;(' irr"irser wirJ. Es ist daher uicht statt-

haft, die Differentialrecbuuug oud ibre Umkcluruug auzuweudeu, soudera die Differeusen-

recluiiiig iti bier am Flatsei»

Dieaeiu Uiustaade hat Meoch in seinen Entwickelungca Itechinmg getn^^en. Er
geht von finer GltML'hnni; inisi, diutli \velcl;<^ <Vw Runuiie einer Reihe TOn Werten einer

Gröfae u ausgedrückt wird, wenn eme audeiu ürölise x, vuu der u abhängt, nath einander

die Werte 1, 2, 3 ... s enilimmt. In dieser Formel stehen nsbeB dem integral noch

andcn' iuirili^r, von denen er aber in dtr «citcnn Ausnihninff nur zwei beachtet. Bei

der Entscheidung der una vorli^enden Frage betrachtet, er steto nur die Wärme ein-

leloer Tega and allitt diese ihr cnna Iiestiromte Zeit zusammen, wiUurend Wiener die

Summe der Strn!il<»nnie?ij»f f?lr -Abschnitte dfs .lahipg schlechtweg als Funktion der sich

stetig reniiulerudeu äuunenlänge 9 ansieht Dah(;r die Verachiedeuheit ihrer Ergebubue

Ton denen aber die des meirikauiMben Fomehem ab die trieaenadtafttiob beaaer begrfln-

deten bezeichnet werden mflssciL

Oen ünteischied der beiden Arten der Ableitong veranchte der Vortragende nun

an demeelbeat elnftehan Beiepiele s« «rlinteni, d«e aebon oben benntst worden ist.

Nebmen wir eine Beibe von Tagen tun die Bommersoimeuwcndc, so können wir,

ohne einen groben Fehler zu begehen, voraussetzen, daf*; (Üp Ponno an iivlem dieser Tage

in dem Tierkreise die gleiche Strecke zorUcklegc. E>a nun ferner in dem Falle de.s Bei-

apielee, weil am Pole cos ß Teieehwindet, in Gleichung (1) nnr der Sinus der Deklination

()?) (Irr Sontip, niithin auch nur der Sinus ihrer Liingc {&) stehen bleibt, so sind wir in

den .Stand gesetzt, ohne viele Mähe die 8ummieriuig der zugestrablten Wirmemeuge
gl^haeitig mil Hilfe der Integral- und mit der Dtfferenaenreebnnng annanfaren. Werden
die Intogrationsgrinizen iii lititr u^i wülilt, so findet man, dafs die für scliritfwfi^" Zunalime

gebildete Öuiume gleich ist dem lutcgral dividiert durch J&, abgesehen von konstanten

Faktoren.

Nun war, wie oben bewiesen, das Integral fiir beide Pole gleich; J& aber stellt

den Weg vor, den die Soxme in der Ekiiptilc innerhalb eines Tages sebflinbar zurücklegt.

Dieser aber ist grürser zar Zeit aBseres kBizestrai Tages als in unserem Sommer, weil

die Erde in der SoniKiiüiihe sich scblwIlOT in ihrer Bahn bewegt als in der Entfernung;

umgekehrt mu£s also die ganze Wärmesamme tun die Zeit ilea lüngst4>n Tages der Sttd-

halbkugel für den sQdlichen Pol kleiner sein als in der entsprechenden Zeit itir unseren

Poll wenn beidemal die LSnge der Sonne vm glsiehTiel annimmt.

E-s wi5ri!ij slili (Tara'is rrcfcben, dafs nach der bislang üblichen Woisf dir Sf)rn.->n-

strahloug zu berecimen, die Ansichten Adhemara die folgerichtigen wären, und dals das-

selbe auch von Meeeh gesagt werden kdonte, iuacfern dmelbe aberbanpt einer Ym-
•efaiedenheit der gleichartigen nördlichen und südlichen JahreMeiten da.s Wort redet.

Durch diesen .Schlufs wird aber keineswegs der ainganga mitgeteilte Beweis fUx den

Satz umgestofsen, dals die Summe der Bestrahltmg auf beiden ErdbiUbKn in gleichen Breiten

iu den entsprechenden Jahre^^abscbnitten die nftmlicbe sei. Der Widerspruch rührt ja

dnln 1 , !ur< die bisher übliche Bercchiiungsweise nur eine Annäherung ist, bei der man

«ich eme der Natur uicht ganz entsprechende Voraussetzung erlaubt, indem mau annimmt,
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d&Ia die Sonne innerlialb eine« Ta^ea dentelben Abitaad vom GUinmelsSqaator behalte;

Man hat bis jetit Minen Standpunkt auf der Erdo genommen, hat aus dem sclieiiibaren

Wege der Sonne am Hiuiniel deren etrahloudu ^Vürme ab^eleitei, und konnte so der

an&ngeuehiucu Unterbrechung durch die Nacht nicht entgehen.

Dieae A.affa8sung hat deshalb der Vortragende bei aaiiwn Arbeiten von vom'

herein verlassen. Es Ivuiumt in der rnrüfjieiiili'n Frii^;*-' in nur darauf an, wieviel Wärme

ein ganser ürcitenikreis erbatt. Nun lat zu jeder Zeit die eine Hälfte der Erde erleuchtet,

die andere dniikeL Von ribntllohen Panllelkrrietti liegt immer ein gewisees StQek auf

der Licht-, ein iinflorf^s auf der Sehattenspito. An einer einfachen Fitrur l;ir>t sich mit

Hill« der Sätze vom rechtwinkligen Kugetdreieck zeigen, daC» die Länge {b) des beleuchteten

Teilee Mae« jeden Parallele dweb dieedbe Fonnel als Fauktaon von 9 and fi aidi dar*

atidlt wie oben nach (4| Af^r Ta^ebofren 2 t,.

Für eine unendlich kleine Fläche in beliebiger Breite Uudct man aus Uleichung (Ij

die anftreffande Liebtuenfee; lifat man mm die gisigraphiaehe Uag» ««itnderlictt werden

und integriert 7.wi>Lli. n uen 'Jrenzen von null bis b, so bekommt man «lin Striililfinnenge

fUr das ganze beleuchtete Stück des migehöhgeu ParaUelkreises. ms ist aber der ent-

atdiende Anedruek im weeentUeben nicbta anderea als Oleidiung (3), nur dafs |^6>fllr

steht. Setzt man nun für h seinen Wert ein. ho unterHcheiden »ich die enttttehenden

Formeln bis auf die Konstanten in nichts Ton dei^jenigen, von welchen Wiener bei meinen

UntennchuDgen ausgegangen ist Dooh kann die Berechtigung der Integralrechnung jetzt

nicht mehr angefochten worden, weil wir t» nicht nufhr mit dem mckweise sich Ter-

ändernden Tagebogen zu thun haben, sondeni mit dem stetig waehsendeu und sich ver-

ringernden Stücke einea Bfoitenkreites, das in jedem Angenblieke von der Sonne erleuebtel

wird. Die Schill SM
, welch« der letztere Gelehrte aus seinen Foruieln gezogen ha^ bleiben

nun bei unserer Anschaanngsweise über allen 7w. itV) « rliuben, und die Niederlage, dt« wir

in diesem Punkte fOr die deutsche Wisaeoschatt y.ug«.>i>ielien mufsten, verwandelt aieh in

ihr Gegenteil.

AVicr iif«ch einen andern Vorteil glaubt • iler Verfasser durch seinen \'iii!nit; er-

reicht zu haben. In einer Zeit, wo der Winsensscbiitz iles Volkes l'ortwiilirend wachst,

und infolge dessen die Anforderungen an den Lernstoff der Schulen immer hlttiere werden

milssen, während man von anderer Seite die Letirui ITiv die geistige l'beraiifitrenSTuig der

Jugend verautwortlich macht, ist es Pflicht eines jeden unterrichtenden Matheiualikers,

wo deraelbe audi wirke, die Bewdearteil flberall xu veveinfMhen nud ao danaeh au atreben,

mit möglichst geringer Arln'H möglichst viel zu bieten. Diesem Ziele aber glaube er

einerseits dadurch näher gekommen zu sein, dafs er gezeigt habe, wie die augenblick-

liche Beetrahlnngsatlrk« fiDr beide Balbkogehi, die bie jetst nur mit BOfe der aphiiiaeheD

Tri;i()tn>)ii*>tne und der Inti irralrT flinung hergeleitet wurde, mit >!i ii .•iiif;i.:lt--ti'Ti Regeln

des perapektivischen Zeichnens gefunden werden kann, and andererseits, indem er den Weg
geu^ habe) durch mnaelne gieiniare Beis[dele einen Einblick in allgomeine Geaetie an

gewähren, die in ibrer VoUatBodi^it daa Fkansgaverm&geo des Lerneaden dbersteigen.
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Teils wegen «ler Natur dieses Vortrags, t^ila wegen der vorgerflckteii Zeit konnte

eiM Diskusdiou uiclit erfolgen.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern der Sektion für ihre rege Teilnahme

an den Sitzungen, femer den Herren, welche teils Vorträge gehalten haben, teil$ zur

AoMtellung von Lehnuittehi behilflich gewesen sind, endlieh den Dessauer Kollegen und
namentlich dem Realgynm.- Direktor Dr. Sulile fBr ihre 'vielfiHshea Bemahniigeii um
die Sektion.

Hierauf nimmt Suhle (Destan) das Wort, um uamen» der Sektion dem Tor-

stande der RcTitioti, besonders dem frsten Vorsit/enden, herzHcliHn Düulc m sagen.

Mit einem 'Auf Wiedersehen in Gierscii' schliefst sodann der Vorsitzende die

Sifamng.

(SofaluTs 10 Uhr.)
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45. WickLMihii^fvn. Dr., Direktor DeeMU.

4«. Zelle, Dr., Oberlehrer. Berlin.

41. Ziemer, Dr., GjnaueeitlMhrer. Kolheif.

Erste (konstitniexende) Sitzung

am 1. Oktobee 1884

Niicli Si.lil'ir.^ ilvr ' r.^fi ii ;inL:t ii:c!;irr; ?-':t?uir;r lainstit'itf-rti" fiidi die Sektion

in der 11*. des <.ijiiuiasiuius unter \ orsitz des l'rofessor Dr. Lambeck (Käthen), welcher
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iMraits von der muüprachlicUea Sektion der letzten Pliilologeuvenuiuiiiiii^(KBrlwiike, 18d2)

nun Yortätatadm. detigniatt ww.

Der yür-itz<^ni1e kun^tafiprt zunächst nnfer TTinwei"! nuf die Zahl der Mitglieder

der Sektiou, dais die 'neusprachliche Sektion' fortan nach Malsgabe der bezQgUekeu Be-

sHiDaiinig der Statuten der EliilcdogenTenainmlimg lu den ettadigen Sektknoi der letetewa
gehören werde.

Im Axuchlnfe hieran erheben «ich die llitglieder der S<>ktioii zu Ehren det (f)

Pnrfeaeor Bernhard Sehmitz, der den Gedanken der GrBndnng einer 'neuspruhliehiai

Sektion' einst znent ge&fst hat.

Zum Stfllvnrtreter des Vorsitzenden wird Direktor Renecke (Berlin) ernannt^ IQ

Schriftfübrern Oborlohrer Wetzel (Berlin) und Oberlehi-er Dr. Knfirich (Wolliu).

Nach Feetrtellnng der Tageeordnai^ für den nidislien Tag wird die Sibnng

geeehloaeen.

Zweite Sitzung

am S. Okto1>er, morgens 8 Uhr.

Vortrag dee Oberlehrers Dr. L5ire (Bemlwg):

'über dn AiftigaiitctiloU Im FEUuMMkcii'*).

'Die Methode des fronzanachen Sprachnnterrieht» i«t bereits aaf der vorigm

Philologenversammliing Gegenstand eines Vortrags gewesen, indem Hr. Prof. Bihler zu

Karlsrohe in der pädagogiechen Sektion aber den betreifenden Unterricht an den badischen

Gymnasien sprach. Seine Ansfllhnmgeh werden In -rielen Pankten auch bei Ihnen Bei-

fall gefunden haben, trotzdem aus dem Pi it. Koll nicht einmal ersichtlich ist, welches

Lehrbuch dort beim Unterricht zu Cruud«^ g«lcgt wird. Na«h brieflicher Mitteiinng ist

es die jetzt von Prof. BihW umgearbeitete Grammatik Ton CiaUu Da mm ahw unsere

uorddeui^-hen Schul verhi'dtnirtse wesootljeh anders liegen und durch die Lekrpliine von

Ostern 1882 eine festere Gestalt gewonnen babpi», so gestatten Sie mir, meine Herren,

Ihnen die Ergebnisse meiner Bctrachtungeu und Arbeiten auf dem Gebiete d«8 'Anfangs-

unterrichts im Französischen* forsulegen. Ich bin in der glücklichen Lau" . Ihnen statt

blofsfr theoretisch* I ErMi-fcntTicjcn einen gedruckten, zienilicli .in'^filbrlichen 'Entwarf eines

franzüsischeu Elememarbuclis nach nouoreu Anschauungen' bieten zu kuuueu.

IXe Anregung zn TorUegeoder Arbeit words mir einerseits dnreh die Heform-

siluincu von Perthc-N ülx r den lateinischen Unt^rriclit, sodann aber ganz bosoiuli rb .lurch

die Beobachtung der, ic|i muTs sagen, traurigen Tliatsache, dafe die Schüler, aach die der

ohersten Klassen, infolge der jetst allgemein herrsehendni gcaaunatistiselMni Lcihrweias

1
\' 3n dem Vortragenden bereits pdUilierl ia dsu 'Ceatnloqp« Ar die bttemMii de« Beel-

Bcbulwesen«'. 1884. XII, 12, S. lü» ff.

VN)im4lilil«M etr ». nJlDlagvnxuamlMi. $•
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foa dem fhanSstscheu Unterrichte mir einen gei« ktrglichen Nviien haben. Man nehme

z. B. einen eben nach Prima versetzlen Bealgjmnasiasten mittlerer Beguboug. Derselbe

hat bis dabin, wie leicht aachzurechnen, ca. lOGO Stunden Französisch gehabt. Ja, 'ge-

habt* nt das richtige Wort; denn das, was bei ihm wirklich zum geigtigen Eigentum

geworden i$t, steht auch nicht eiitfenit im Verbiiltiiis zu der aufgewendeten Zeit und

Mtthe. Ganz anderer Art sind meine Erfahmngen im EngUscheu. Wir üngen früher das

Englische bereits in Quarta an nnd hatten bei halbjShrlichen Versetzungen nur drei

Wochenstunden daf(Sr. Unter so ungünstigen Verhältnissen verfiel ich auf folgendes Aue-

kunftsmitii l. Im ersten Vii rteljahr, seM-t in ili r kurzen Zeit zwischen Ostern und den

ULiidstugeii, wurde Merttrt« Englische Foriueiikkri^ bewältigt (ohne die ausfilhrlicher be-

handelte Aussprache, von der nur 100 Musterwörter eingeflbt wnrden, ca. i'o Sr-ittu lang).

Dann ging is aljcr an die Hauptsache, Li^ktflrc iltr TaL'» von Soott, worin iMitits Lei-e-

übungen angestellt waren. Dieaer Lehrgang war stets %'on gutem £rlb)ge gekrönt: münd-

liche nnd schriftliche Retroversionen, Lesen m «fteno, und Erliuterungeuj wie sie in meiner

seitdem gedruckti'u Ausgabo von Scotts Tale-? TLeipzirr, ^ietrisniund & Tolkening, li**'^)

zu finden sind, hatten das ihrige getbau. Und nun gar im Einzelunterricht, bei üymna-

tiaatMi, die nr Beabdiil« aberinteik tmd mdirere Bwnm/bn En^isch naehavliokB hatten,

mr dies der einzige sicher«' Wfsj, ilfr silui'-'ll zum Ziele führte.

Sollte sich denn nun, moUitis ututantii^, filr da» Frauzösiache nicht etwas Ähn-

liches herstellen lassen? Der Gedanke hat mieh iSngere Zeit besehiftigi Nadi Durch-

iLiu^tiTiuig Pi;ri-liarl)t".lung der einsclil:i|.: i|.'fn I.iltcradir i^t i](-r Tlnirjt als FestSOlUrift

vorliegende Entwurf entstanden, zu dessen Erlüutenmg ich jetzt übergehe.

Ueine Herren! Sie haben ja die Beferraschriften und AufMtse von Perthes, Münch,

Kuhn, Vieler, Deutsehlitfi!!, Fi ii ki
,
Quou^quctanücui, Graf Pfril u. s. u.. n. >.. « . gc'i si a und

gewifs, wie auch ich, den Miluueni Dank u|^d Anerkennung gezollt, welchen die Förde-

rung des Sprachnnterrichts in tmeem Schulen am Hetzen liegt. Ein jeder hat rieh aber

seius dabei gedacht, und es kaim mir nicht beikommen, hier alle Ansichten, die ich nicht

teilen kann, su widerlegen. Denn wie weit dieselben zum Teil noch auseinandergehen,

das beweist die immer mehr ansebwellende Flut der Sdialbnchlitteratnr, anch die der

französischen •?chulgrammatiken. Uer Prediger .Salomonis schreibt zwar 8chon (im

12. Ka^i): 'Denn Tiel Bttcbermachens ist kein £nde', heute warde er sieh vielleicht

noch ganz anders iraedrflcken. üud doch ist die Ffille der neuen ^üdieinmigen auf

unserm Gebiete andeMMMts auch als ein erfreuliches Zeichen zu begrüfsen von dem regen

Kil'er und dem aidi immer mehr erschliefsenden Verständnis für unser Fach. Ich habe

mich daher auch mit manchem meiner Torgünger erst hier auseinandmaisetxeii, von

denen ich liier und dit mehr oder weniger au Passendem fnr meinen Zweck entlehnen

konnte; denn nur gemeinsame Arbeit kann meines Erachtens auf diesem so einfach

fccheiueuden und doch so schwierigen Gebiete zum Ziele führen. Für den grammatischen

Teil siiul haujd'SÜchlich benutzt die Schriften von >(inuiU, Lücking, ßreymann, Plattner;

für da- Iirs>;lMii;li fiiiii] si. ii . rtvi_'ll>-> Miit<'ri,i 1 Ki;i Klut/siii. PiattutT, Sthniifz, Wlii|^'riiith,

Wershuvuu, JiLliuU, LüJixkiaj^, \\ L-sieuhüiier, ."saure, Mdruliu und bei frajizösibüicii Jugend-

schriftstellern.

Da ich imn von all« i * bi.«her genumiten Fachkollf'rj'n nra meisten noch Klot2f;ch

üj seinen Ansichten zustimmen kann, so gestatten Sie mir, meine llcrrcu, da£> ich Ihnen
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einige Stellen aus «lern Bomniw Oaterprogroinni von t8d3 ver1«4«n darf (S. 3—7),

wdohes uiiseni Gegenstand bcliaixlolt nnd mir sozusagen aus der Seele geschriebeu isk.

Behudt pnktiBchet Auwendong Miiier ItUthode hat Klotzgch drei Bach«r harans-

gegeben:

1) 'Die Gruiuktige der französischen Grammatik*. Taabner l'^TC».

2) 'Methodisch lii nil^iietts franz. Lesebuch*. Weidmann 1877.

3) 'Französische i uimcuklire z.uin wörtlichen Auswendiglernen'. Ehlermonn 188.3.

Für die oberen Klassen ist aufserdem Lfu kiugs Graiuiuatik oingefiilirt.

Das jiiiul niein*'> Erachtens (ich lialj«' dabei haoptsächlich und (^aarta im

Auge) erstens zu vielerlei und Kwar teure tiUchcr, zweitens aber, und das ist der t(lr

nich triftigste Qrund, wannn ich daa Leaebndi meht aeeeptieren kann, der SehOler be-

kommt als Sprachstoff im ersten .TaVirr nnf=pr oiriirrr»n BibcNfcIlpü Inrlitilich «^Teimte und

ungereimte Fabeln von La Fontaine, Florian und andent. Uic Auswahl scheint mir nicht

glfieklieb. Ebeiuo TerbUt «a sieb mit dem Onartanerpeiiram, ulokte alt Fibeln.

n lih nun /.u dem letzte Ostern erschienenen 'Elemenfnrbm h der franz. Sprnche'

von Plattner, Karlsruhe, Bielefelds Verlag. — Diese» Üueb möchte ich den französischen

Gesenina nennen, d. h. es 'ist nngefahr wie Jene bekannte eDgliaebe Chminmatik einge-

riclifft. Auf den vier B<it,'iMi uuifassriulrn ^^rammatiTlieii Toil. der zwar sehr hnl.'sxh ge-

arbeitet ist, aber z. B. das Verbum doch wieder methodisch zerreifst und es dem SchOler

ElslöfFelweise beizubringen venncbi, feigen .vier Bogen Übungsetfleke. Dieselbe« geben

unter A. eine französische Anekdote, B. enthält eine Reihe deutscher Sätze, d. Ii. Ant-

worten auf Fragen Uber den Inhalt des LesestOeks endlich Ü. giebt eine Umarbeitung

der Lusestncks snm Übersetaen in da» FbransOsisebe. Das Buch scheint mir mehr dem

Bedürfnis französisch redender und deutsch lernender Schiller augepafst zu sein, als um-

gekehrt (Hr. Plattner ist Dirigent der Lateinschnle zu Chäteaa^alins.) Fflr unsere

Qmntaner sind die Übungsslfieke viel «n lang nnd viel in sehwieiig. Dm hat der

faN»tt r ;'4«lber zugestanden; denn vor kurzem erschien eine Tovstufs fUr obiges Bueh, diA

dem erwähnten Mangel in zwölf Lektionen abzuhelfen sudit

Wieder ein andere« Bild bietet das letzte Ostern erschienene 'Lehrbadi das Pran-

aBstschen' von Dr. E. Scholdei-er, Realschuldirektor in Frankfurt a/U. Derselbe giebt

üunüehst 138 Seiten französischer Einzelsütze, die methodisch Ober das ganze Gebiet der

Fonnenlehre verteilt Hind. Natürlich ist der Inhalt derselben so heterogener Art, dafs

selbst dem Lehrer ganz wirr im Kopfe werden mufs, wenn er eine Seite davon liest. Da
wären wir nun ^likklich 1>ei dt-iii fraiizn^isclicii Iirickeriingssark luigidangt. Bis dato be-

stand doth lu den laudlüntigen Grammatiken dab Futter wenigäteu» noch darin, dafs «UB

französischen und aus dentschen SStschen ein Häcklingsgemeuge hergestellt wurde, auf

dessen Grunde sicli in Ge'itnlt pini^cr 7!iK;irtnni*n'i;ijij:;cndfr Lc.s<-.stflcke etliche gciiifrsbare

Brocken befanden, aut die sich die Schüler mit einer wahren Gier zu stflrzeu pilegten.

Sehlielblieh habe ieh noch die in diesem Sommer eraduenene 'Fnmzdsiache Ele-

meutarffiaiumatik für Realschfllet' zti fTwilhneii, die den Milnchener Universitnisprofessor

Breywonu zum Verfasser hat. Das Buch hat mir bei Abfassung der Formenlehre viel-

fach «tm Haaier gedient! Dasselbe ist anfandem infsraasant dnieh seineii, fllr Lehro-

bp-timinteii, .\nhanfr übfr Lauf pliysiidniri«' nrii Zeichnungen, Noten und was sonst dazu

gehört. Daran schliefst sich das im ^'erein mit II. Möller bearbeitete Eleueutar&buug»-
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buch, welehe» rieb d«nh geschickte Daratellimg und Benichnmig Sn Ansspraehe tot

a;ir3f/ni iiluilirhi'ii W. rk. lu-ii voiti illiaft aufi7.(>iclinot. Wpiiig«>r befrieiHgt <\cr Inhalt, der

allzusobr dem Auscliauaugsuuterricbt Bechuang trägt. Zum Beiapiel Lektion ÖÖ ist übet-

•ekrieboi: L'oie et U eanard. Wir bekominen d» xunlchtt unter a) Tenion' niuiehea Aber

diese beiden Vögel zn hörou. Dag neoDSehn Zeilen lauge Lcaestfick ist iminlich den

108—110 der £lementargraiDin«tik, welehe die oilhogmphiecheu Abweicbttagan der

Verben «uf -tr bebandeln, auf den Leib geachrieben; deahatb mlUsen eich die armen Ge-

»ohöiife auch vorschrift.smäfsig langweilen, denn dnr letzte Satz heif«t: Lom de Veuu äi

ntetUHt une triste vie et s'ennuient beaitcoiip! — Weiter folgt b) Vocabiilaire, c) Conjagaison,

(sn ob. §§.), dl (^>estionnaire (mit fran/,5sischen Fragen und deutschen Antworten),

e) Fainilles de mots i z. B. Ableitungen von plime), f) Theme (eine deutsche Bearbeitung

des erwähnten Leseetücks, worinucn die Gänse und Enten aber die Langeweile nicht mehr

plagt, denn die §§. 108—110 verlaugcu jetzt, daf« sie auf dem Laude ihre Zeit anwenden

{ctiqufoyer) uiu ihr Gefieder fd trodtnan (ftftiAflr) aud ihre Fedetn ni Mbifcn (neUojftr)

nnd lu fetten {ent/raisgrr\).

Die sonst von mir hier und da benut/.len fruuzftsisclien Gramuniikcii kami ich

als solche älteren Datunia und als allgemein bekannte fflglich 'fibergehen, zumal diaaelben

ja nicht, wie die von Klotzsch, Plattner, Brejmann einen reformierenden Charakinr tragen.

Doch nun, meine Herreu, gestatteu Sie mir eiuige KrlUuteruugeu zu dem Ihnen

Torliegenden Entwurf«. Oeraelbe «nthtit «raten* eine, meine« Eraebtena fhir Quinta and

Qiiarfa volllcoiurnrn irj<ri''r1i()ide Formenlehre, welche auch die «ichtitfsten unregel-

oiärsigeii Verben in tabellanscber Form umachliefst, zweitem Sprach- und Übungsstoff

ttüt Quinta. Bei Abfaaanng der Formenlehre iat alle« flberflOaaig Scheinende veggekaaeD;

dieselbe ist zum wörtlichen AuftXTendi'^If^mfTi -n di u imf.rn Klassen bestimmt. Die Dar-

stellung der Lehre von der Aussprache wurde absichtlich möglichst einfach gehalten, denn

meinet Erachten« ist tmA bleibt in dicaer Benebimg der Lehrer die lebendi|{e Quelle und

urlii'-tritf ruf- Norm für die Schiller. Der l..'lircr .-iiM mit I.;iit([iliy>i<il'iiri<' /u Ikv

sclmi'tigcu uud kann davon, so viel er kann uud ihm gut dOnkt, den Schülern mitteilen,

ein Hehrere« ist rom Übel. An d«n LcsestUck«! ist daa Lesen au lehren und tu lernenl

Den SjiiMi'li-ti .fr /'i -<aim;ii'lii \\<ir ki'ine leichte .Vuf^abe. So wcnii; iniilisani i'S

ist, für den englisch lerueudeu Tertianer Fassendes zu finden, so schwierig gestaltet sich

die Sache flbr Quintaner; denn interesaant mufs das Leeestfick sein, «s darf aber weder

den geistigen Horizont eines 10— 12jührijten Knaben überschreiten, noch >»ar etwa sprach-

liche ächwierigkeiteo enthalten, Mau sehe sich nur einmal ein Grinunsches Märchen oder

«im Lessingsche Fabel in fransSsiseber Übersetzung daraufhin an! — Im Torliegenden

finden Sie, meine IleiTenl

1) Anschauliche'*, Nr. 1—4. 2) Histörchen, Nr. 6— 12. 3) Biblische«, Nr. 13—17.

4) Fabeln, Nr. 1«—22. 5) Mythologisches, Nr. 33—28. 6) Geschiohtlichea, Nr. 89—41.

7) Naturgeschichtliche«), Nr. |-2^4<L 8) Poetiacha«, Nr. 47—60. 0) Bätael, Nr.'61,I-V.

10) Lehrhaftes, Nr. 02, I-X.
I m nun den Entwurf zu einem 'NaturgemSfseu Liin^xuji^ des Französischen für

die ersten beiden .lalire des französischen Unterrichts (l^uinta und (Quarta)' zu vervoll-

stiindijjen, wie solcher im Dezember lS.S-1 bri Fiir,!Vi. i'^' k M ülf in litrlin iinif sächlich

erscheinen soll, dazu gehören 1) Eingehende Fraparatioueu zu den litr i^iunta besummten
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Letestflekfln. 2) Spraehatoff fSr Qtturta, welcher denselbni GeVieten eDtnoBunen ist.

3) Ein Wörterbuch mit genflgeudcr AuÄSprarlH'VH /ficluiuii).'. f ü .Irml^t^' (Icut^^ilu' rbr.iius-

stttcke bleiben besser fort^ der Lehrer soll iu dieser Begebung durchaus nicht gebunden

worden. Der Huiptrorzug eme» Mlchen Buehei besteht für mich darin, daßi es den
Lehrer völlig freie llaud liif?t. Ob mit der Deklination und Le*estiUk 1. orli'r mit dem

Verbum and LesesMck ö, ob mx% dem LeeestUck oder ob mit der Formeulehre begonnoi

wird, d« ist Saebe de« betreffenden Kolleigen. Denii, meine Herren, heatxnti^ bricht

sich glücklicherweise die Lberzcugung immer mehr Bahn, dafs der Äufang8unt<'rncht im

Fraasösiscben «ehr wichtig iit uid in di« Hand eines eriahienen Fachmaimes gelegt

werden mnft; Rlr den ist er nämlich nncb allein interessant. — Beim P18ta freilich bnndit
der Lehrer dem Schüler nur am eine Lektion Toruus n wilt. Meine Herren, ich k<nDlBa

zum Schluffl. Mir i»t sehr wobl bewubt, daTs ich Ihnen nicht Rllünvi«;! Ncue^i habe sagen

kennen; Ben Akiba behält auch hier recht, wie die Vorrede von Schmitz' franz. Elemeutar-

buch recht deutlich zeigt. Mir erübrigt nur noch, Ihnen fUr Ihre rege Teilnahme nnd

zahh-eiclies Erscheinen zu danken und .Sie zu bitten, mir Ihre Wünsche, Ausstellungen

und VerbesserungsvorsclilKge für mein geplante» Buch nicht vorenthalten zu wollen.

In der Perspektive wtirde erscheinen; Teil IT für die beiden Tertien und Untei^

i^rkuiiiLi mit einem Abrir> der S'vntax und Übungen, während für Ober-S'ekundii und Prima

ledigiich Iranzöifiseho Autoren und eine gröfserc wissenschaftliche Grammatik, wie z. Ii.

die TOD Sehmitx, LQcking oder Plattner einnitreten hütten. — Dafs nun nicht nur auf

<Jymna-iien mid Healpvniiia^ieii, sonilcni aucli anf j. 'l.T andern Silm!»', ilir Fnuixösisch

lehit, eigentlich nur die eben gc-ichilderie naturgemiU'se Lchrweise zur Anwendung kommen

mViee, ist bmIm persSnHebe Ubeneagnng'.'

Der Redner fai'st hifrauf meinen Vortrag in folgende Tliese zusammen;

'Mit Benutzung eines nach dem Entwurf gearbeiteten Lesebucha

ist «in gedeiblieber Betrieb des fransftaisehen Anfangranterricbta
Uj" ;4l jr ]

Kühn ^Wiesbaden) wünscht einige Punkte in der Aussprache geändert, ebenso

in der Wortlehre, besonders in Bexug auf die Koajngation, die in seinem demaiebst er-

M/lit'iiirTiiIi'ii Ruche anders dargf-f* llt mm. Er nir Miiri'^i'lüirirsijTT-n VerVui narli diMi

(jnrcgelniürüigkeiteu des Präseuj geordnet. £r wolle sogleich Sachliches, keine Schrift-

lehre. Die Grammatik solle nur mit, nicht vor der Sprache getrieben werden. Praktisdw

Gewöhnung werde meistensi zu wenig berücksichtigt, ho bei Bindung, Stellung. Der Sprach-

outerrieht sei jetzt zu sehr übersetzen ans dem Deutscheu ins Fzamtdmschej das uUtxe

iricbta. Der Schfller soll« nicht gleich schreiben, -rielmebr erst lesen.

Klinghiirdt (Reiehenbach i. Sehl.) hat Tliesen drucken lassen, zu denen er Be-

merkungen der Fachgenosaai sieb erbittet Mit der These des Bedners ist er sjnyer-

standen. Vokale seien nicht nach der Sebrift ta ordnen; man mflsae vom Spreehea aoa-

geben. Die Einteilung der Verba sei danach zu onlnen.

Josuj)eit (Rastenbarg) meint, Mischung der naturalistischen nnd grammatischen

Methode sei zu fordern. Er will die These dahin umändern, auch Einzelheiten dw Ent-

wurf* abgiriindert wissen.

Loewe betont, dafs der Entwurf seine persönliche Erfahrung darstelle. Er wolle

deu Lelirer unabhängiger hinstellen, als es gewöhnlich geschehe.
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EHnghtrdI (RachenliMh) erkfävt aioh gegen Joaupeii Man mSge tidi fBr

Btlliralistigche Methode enUcbeiden, -^n wi-nigstens, dab oft TOrwiegcu

Joaap*it (Kutenbarg) süauut dem bei.

Hummel (Potadun) mSeht« die Abstimmmig Ober die noch nicht genügend er»

Qrtert« These hinausschieben, Kliughardt und Kahn desgleichen; dagegen Kn9rich.

Hammel bildet, die Abstinitnuii);; auf den 4. Oktober zn venehieben.

B(>necke (Berlin) Wantragi Disicuarion Qher di» Frag«: 'Wie mufs die Gnunmatik

für Gymnasien und Realgymnasien beechaCTen sein?' — Einxelsützo seien nicht zu ver-

werfen, Beixnife m^gliclist hftafig zncrat zu geben. Der grammatische Gesichtepunkt «ei

nicht gering zu schätzen.

Damnidiat wird dia Fortaetsuiig der Debatte auf Sommbend d. 4. Okt. vertagt.

(SchloJa gegen 10 Uhr.)

Dritte Sitzung;

am Oktober, niorifciis 8 Uhr.

Vortrag des ( ilH rU.)irfi> I>r. Deutschbein (^Zwickau» über:

*I>ie I,aui|)iiyHiülugie beim nensprachlichi'U luterricht'.

Deutschbein (Zwickau): 'Von nah imd fern sind wir heibeiget-ilt, um an der

37. Philologeiiversammhiug leikunehmen. Wenn ea schon im allgemeinen fUr jeden eiue

besondere Freude nml rln besonderer Genufs int, eine dcrartiL,')- ViTSftntniltmg l>e$uchon

zu können, wieviel int'lir nnifste da« bei uns Neuphilologen diesoiul lit-r Fall sein, wo es

galt, den Maueni einer Stadt zuzueilen. In welcher die Wiegen zweier Münner gestanden

haben, die am |)hilologischfii, vpr/iull am jieiisprfirlilii lu ji Iliimiu l !ieute noch .t^'- .^';rmo

erst«! Grül'»« glün^u, die Wiegen eines Max Müller und emes Karl Ebse. £• hielite Eulen

nach Athen tragen, wenn ich versueben wollte, in einem Kreise Ton nenqmchlichen Fach-

genossen 'lif Vcnli'r'nste dieser Münner um unsere Wissenschnff /u schildern. Nur dnrauf

will ich hinweisen, daCs der eine uns mit der beätvu Shukes|ieurebiographie be»cheukt^

aad dab der andaie «i aafimg der mdisiger Jahie di« EngÜnder mit den damaligen

Kcsultateii der iltnifschen Forschung auf dem Gebiete drr Ijaiitjihvsiolopc bekannt crc-

macht hat und zwar, wie Sie wissen, durch seine im KOuiglicheu Institut zu London ge-

halteneii Vorleevagen Aber die WisaenBcbaft der Sprache, dmmh deren Veröffieutlidiiuig er

dann wieflf-r bi'fnubtend auf weitere Krci.-p in D^M tsclilaud gewirkt hat.

Seitdem sind zwei Dezeouieu vcrUosseu, ein cpocbemiKhendes Werk nach dem
andern ist Aber die Laniphysiologie erachienen, nnd nodi hat ee nicht den Aneehein, als

ob der Krtlhliriirsl rii'l) Ar- Sc1iii(T>mis in ilircn .IiiiiLii'ni um! Aiiliüagem «loHchen sei; hat

uns doch der eben vergangene Sommer wieder zwei hervorragende ütracbeiuungeu ge-

bracht, ich meine die 'Elemente der Phooetik* Ton VUltor, der unsere ffitsnng mit semer
Gegenwart beehrt, und den I. Teil der '.Sprachlanle' von Trnufinann.

Ohne Überhebung kann mau kühn behaupten, es wird verhiiitnismiirsig auf keinem

Oehiete wisaenMfaaftlicfa jeizt mehr gearbeitet als anf dem nnsrigeu, dem ueu8|inicliliclieu,

«



und «uf dinem Arlteitugebict* luiniiii «iednum di« Lmtpliyaiologie eiiie der enten 8tdl«n

ein, wenn uicht auf^enblicklich die allererste, wie aus den zalilreichen Programmahhand-

luD^eu, AafäUcen, BroBcbüieu uud hcrrorrageiuleji Werkeu hcrrorgelit. E» kaun nun

hier nicht nwme Aufgab« Min, nmen »II diese BrBcheiBiiBgBn «usehi nanihafli za tneehen,

oder ihr Verhältnis zu einander zu Ijeslinimen, oder ihren innem Wert abzuwägen; es

8oU vielmehr meine Au^be sein, die Frage zu beantworten, 1) ob, 2) auf welche Weise

vaA 3) wie weit all diese tiieorelisebe QeisAesarlmt Ar da« praktische Sehunebm geeignet

Ubf beziehentlich nutzbar gemacht werden kann.

Die Lautphysiologie oder Phonetik ist bekanntlich diejenige Wissenschaft, die ans

ftber die Bneeugung, das Weeen imd die Yerwendang der Sprachlante bdehit; die uns

deomaclt m den Sttuad setzt, jeden Laut seiner Ent«tehu»g8wei»e nach zu erkeUMll und

sa beeohreiben, seinem Werte und seiner Klangfarbe nach genau zu bestimmen.

Der erste, welcher die Fcvdenmg, in dw Sidiiil« die Resultate der Lautphysiologie

zu verwerten, unverhohlen aussprach, ist der Englinder Sweei In der YoiMdft 10 säncm
Uaudbook of Phonetics vom Jahre 1877 heilst es:

'Wenn je unsere gegenwärtige klägliche Methode der Erlernung der neueren 8prachen

umgestaltet werden soll, so naTs dies auf der Basis einer Torbercitenden Schulung

in lier ;i 1 1
i_rem e i ii e -i T imtlehre Rpsehphen, womit dann ruirleich »lüs Fiiiidauient

zu einem giündlKheu . {auktischen Studium der Aussprache und des Vortrags unserer

eigenen Sprache gelegt würde — alles Dinge, die in muerm gsgwiwirtigen Bv»

8ichmitrMy«t4»ni Tollstlindij^ ignoriert werden'.

Fast zu derselben Zeit sprach »uh der deutsche Forscher Trautmanii im ersten

Bande der Ang^, Seite 688 also ans:

'Die Schaler iuUs»rn, ehe <^ie das Studium der Lunte einCT -Sprache heginDSn, die

wichtigdtea Sätze der allgemeinen Lautlehre iaue haben/

Ihnlich sprechen sieh Sievers, EriDter und andere Fhonetifeer mm Faeli aasi

AhfT ich will Toti di r Forderung der Phonetiker absehen; kSnate doch eine solche

als eine Uratio pro domo erscheinen.

Viel wichtiger and flbeneagcnder eeheint es mir su eein, wenn dieselbe Forderniig

von tflelitiu'eii und praHischfTi Schulmiiniieni «gestellt wird, und in der That ist ruieli dies

der Fall. Direktor Münch z. ü. sagt in seiner sehr beherzigenswerten Schrift 'Zur För-

demng des franxSsiaeben UutenieMs*, Seite 34 und 35: *AuF die Anseprachelehre gerade

beziehe?! sieh zum wesentlichen Teil ili'' rofornmfori'-elien Restrehuugen von Vii'tor, Kühn
und dem Anonymus Quousque Tandem Ich meinerseits trete jenen Stimmen darin

anfs entschiedenste bei, dafb fbr den gesamten Spracbuntenicht hier dne breite nnd all-

seitig solide Grundlage zu legen sei in der ruhig und streng zu bewälligiuden T.iiutlelire,

dafs die Schulung, £raiehung, Bereitung der Öprachorgaue bis zu unerbittlicher Genauig-

keit erfolge, dafs die Laotlelure ni^ vombereiii dnroh die damit raquidie OrthO'

gra))hielehrc verwirrt und verdorben werde, Aondem hiet mn» grilndlidie Sondemng und

S&aberung vonunehmen sei*.

Auch hier kSnnte iok Omen noch eine gröfseie Zibl twu AnaqpsfldMn anfUumi,

so z. n. von Schr5er in Wien und Guteraohn in Ksrhrnhe; isli will es Jedoch nnterlasaeUi

nm ihre Geduld uicht zu lange in Anspruch nehmen m rnQssen.

Obwohl mm die Forderung, die Lautphysiologie in der Schule zu berOcksieh-
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»icbligcn, fiot vur aiebtu Jtilireii /.um tusitii Mal»; gebttUt \v urde, so giebt es doch schuu

diie Anzahl nanicutlich jOugerer Lehrer, die ihr uachkommeu. Manchen, der die t>ache

wohl smcli ver.iuolien möchte, hält noch die» uud jeina lk-i.'.Liiki-ii <lavi)u ali, /.. B.

1) kannst du aul deine eigene Hand einen ut>ueu Wisstüibzweij; uiutüLtiui, uhite eigeiitlicu

von Aeaaer YorgeRetsten Behörde dasa nitoriueirt tu s«in? Oder 2) wei^n dti M Üaa/k

•jT'.flisf «In du Tiiclit fler L bcrbürdungefrage neueji Sülirstdtl' in einer Zeit, wo von allen

Seiten, itanieutlicb auch tou tteiten der ilegieruugau alle» MDgiichu gesciiieht, um eben

di««er Frag» d«n Boden der Bareehtiguiig tu «iWehcuf Oder 3) redieni in aidit iaUbti

Zt-it, die r)u 7_nr Errciclnmg dpitiPS Klassinziflri un1>ediugt uud notwendig liriniclist"?

Uder 4) lUrchtest du dich nicht vor dem Fluche der Lächerlichkeit, den Möllere eiu-

fUnlleiiial in der ;6. 8o«ii« des IL Aktes mmes BourgMis gontiUionuBe val die Be-

etnbungen gek'i^r hai, heim rntiiriiliti' lautjiliysiologisclie Oinge zu tn ibcu?

Solche und ähnliche Bedenken werden wohl in j«deui aufsteigen, welcher der in

Bede rtehendnn Aflgelegenlieit niher tveten «ilL Zun 61a«k Ims^b Ädi aUe die«« B»-

denken »chuell und leicht widerlegen.

Zu Paukt 1: Eine gute Aussprache der neueren Kiprach« wird mit Reicht in allen

diesbefeflglidieii Re^erungserbueen om lehrar viid SehOler getordwt. Es gieht aber, wie

später gezeigt werden wird, Mitirl, ilu.s vo lti » itiüet ist, eine gute AiuiHprache zu

enielen, als die Verwertung der Lautphjsiolugie. Nun mab doch jedem Lehrer so viel

{Yeiheit gestattei sebi, jenes gesteckte Ziel auf die sicherste Wnse m erreidisn.

Übrigeus ist boi-eits die "'^{l•rtl•ilI^iache Uegieruug mit gutem Beispiel vurau-

gegängelt, indem «e fttr den Unterricht aa dea Ueahtcholeu direkt voigescbrieben hat^

dafe die firemdartigen Laute der firamSsisehen Sprache nicht ment in der Schrift dem
Auge, sondern dem Ohre des Schülers durch den Main! Ij.lii. rs vorzufiiliren seien.

Ferner enthält ja das amtbohe säohaiscbe and preofsisehe Orlhographiebaeh eine' Kon>

sonaatentefaelle, die nadi nwfaiem Dafhifaalten von dm Kiodeni nnr eist riebtig nüt Zu-

hilfenahme der Luiiii>Ii\ -itilogie verstanden werdeu kuuu.

Za Punkt 2: Wir geben von der Lautpbysiologie in der Schule so wenig als

möglich, ao daft Titti einem eigentUohen Hehrwissen ernktHch nicht gesprochen weiden

kann, nnd welches g^en die Vorteile, die es gcwiüirt, gar nicht in Betracht kommt.
(Was wir zu geben gedenken, davon wird spüter ausrührlich die llede s«;in.)

Zu Punkt 3: Bei der bisherigen empirischen Methode wird die Aussprache

lediglich durch Vorsprechen bez. Korrigieren und Nachsprechen erlernt; es geht hierbei

viel kostbare Zeit verloren. Bei der neuen phonetischen Methode werdeu die Kinder

Laute viel eher uud richtiger auffosHcn. Da« Vorsprechen, Korrigieren und NHchsprecLt^u

nimmt deshalb ?erbäitnismiirsig viel weniger Zeit in Anspruch. Die Einflihrung der

Lautphysiulogiv, ho wie wir es meinen, bedentfA also nicht Zeitverlust, sondjjirn im
Gegenteil Zeitviopurnis.

Zu Punkt 4: Ich mufs von mir gestehen, daTs garade dies« Sceno «-m gewesen

ist, <!I<' iiiii Ii irm^cro it Libt;fl:aUen hat, die Lautpliysiril itrii« in der Schule zu ITütV zn

uchiueii, weii ich mir immer sagt«, so ein Menschenkenner wie Moliere mufs doch deu

fanlen Kern der ganzen Bestrebnng eikaunt baboL ScblieTslicb aber habe leb mieh doch

Tun diesem Moliereiseheu Vorurteil emuncipiert und /u u>piiipr Freude und (Jeiiugthuung

gefunden, dals der Dichter Moliere wohl immer recht haben mag, wenn es gilt, W'ahr-

Digitized by Goojlle



- 291 —
beiten am dem ^Mcus( heuleben su ziehen uod daranstelleD, aber niclii, wenn e§ gilt,

Mclhodeu ht>uv. rtifirrirliie °/.u lieurteileii.

Kachileiu wir auf dieeie Weise, wie ich gjuube, die verschiedeueu Bedenken gegeu

die Berücknehtiguug der Latitphjsiolt^ie bearitigt habeu ui^ andere neu aaftaneheiide

ebenso bo^citifrpn kiumtr-n. fr'tat cs sjrh nun, aus welchen Gründen es denn empfehlens-

wert üei, die He^ultate der Lautph}'8iologie beim (juterricLte su verwerten. Wir ant-

worten daranf:

1) aus ethischen,

2J aus ästbetiechen und

3) Tomehralich ans päda^ogisch-didaktiaeben Orfljiden.

Wir sagen, die Bt'rül'k^iLhti^uug der Lautphvaiologie ist zu empfehlen aus einem

ethincben Grunde. Die Laut [ih\ si. ilogie gewährt nämlich dem Kinde einen überaus

interessanten Einblick in den wunderbaren Bau de8 menschlichen Körpers, in seine aweck-

mSrnge Binriehtang nnd in die körperlichen tmd geistigen Kräfte nnd FBb%fceitien, die

Gnt-t in ihn ^Ii-^nvcbon qrlfpt Init. Wi'ni. «Icr SMifllcr ciiiffiii-Iit, was für eine Menge von

Bewegungen 4l('r .Sprach Werkzeuge dazu gehören, um nur aas einfachste Wort, geschweige

denn einen ganzen Atta auMraapreeben, nnd wie anaierklieh alle diene Bewegmgen vor

sich L'f'he«, findet er da nicht ungesucht die Bestätigung de« herrlirlir-n niltohvDrlcs: 'Icli

danke dir darüber, dafa ich wuuderbarlich gemacht biuj wunderbarlich ^iud deine Werke,

nnd da» erkouiet uebw Seele wobl? Ps. 139, 14. Nun ist es ja richtig, unser Spraeh-

imterriolii -ol! utii! kann knin Religionsunterricht sein, aber e^ensT) rii hh'ji ist (kifs

aller Unterricht, also auch der 8prachtmterhcbt, wo sich nur eine ticlcgcuhcit bietet, zur

SetniBg wid SUrknng dee religids-aittlichen Gefühls der 8eblll«r beitragen soll, nnd wenn
der Sprachunterricht an seinem Teil d&i- tlmf. no kaim er in den Angcu dar Kinder an
Acbtaug nicht verlieren, sondern nur gi ^Miiin ii.

Der ästbotischc Grund, weshalb wir die Verwertung der Lautphysiologie in der

Behnle empfehlen, liegt darin, dab diejenige Ausapraehe, die mit anf einer laatphjsiologir

Kchfn (Grundlage erlf^nit i't, das eigentümlich Nrttinnale der betreffenden fremden Sprache

beMiMjr icum Ausdruck bringt, als die blofs auf ompxriachc Weise erlernte. Wir lesen wohl

«ft s. B. in der *Het]iodisehen AnMtunif tob PRtta nnd in der neuen Henraagabe des

Tlif'fitrf <'r,iiii;ai'. Ai-r Velhagen-KI,T;iiijj?rhen SnmTnlunt! foii niTSfTni allverehrten Direktor

Benecke, man .^olle die Vokale recht sonor sprechen, die Endkonsonanten recht voll aust&uen

lassen. Diese Fordenmg ist ja richtig nnd reebt aehSn, aber die Frage ist nur, wissen

drnri f'ii ;>11'' T.f^ivvr i'itjr'utHch , wip man das inaclit? Eitif siili^n; Anleitung hierzu

giebt nur die Phonetik. Nur au einem schönen Lesen kann sich das üstheiisohe GefOhl

der SehOler entwickeln nnd aasbilden. 8eh5n aber kann man das Lesen erst nomen,
wenn i's m('itrli(-]i>it im natidna'i-n niwaii'li' ilcr tul rrfTcmli'n Sprache gescbif'bf. Nun ist

es ja wiederum richtig, znm guten Lesen gehurt noch mehr als die korrekte und national

gefSrbte Aasaprache der einselam ÜAnte, aber die erst« Bedingung zu einem guten

Losoi ist und l lriiit doch die eben genannte Aosspraehe, m der die Lantpbjfaiolagie das

sicherste Ililf^mittrl h'Mpt.

Wir kommen nutuueltr vx den pitdagogisch-didaktischantirfludeu, deren es eine ganze

Antabl giebi Ich bann wegen der Kttne der Zeit jedoch nur die widitigaleu andeuten,

t te n. MMaawiiwMiMMHae. M
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Als ersten Chrnnd führe ieh den an, dsb die Lantphynologie des Interesse der Schaler

im Unterrichte in hohem Grade weckt. Das ist ja aber gerade u< i Kdui-irnkt « iiics

gedeihlichen Unterricht« aberfa«npt, dafs das Iut«rväü« der Schaler geweckt und ge-

ordert wird. Wie das dnrch dk Lautpliysiolopie geschieht, kann idi an «tnein Bei-

spiele aus meiner Praxis zeigen. Ah ich Heiner Zeit zum erstenmah? einzeln.' T?i sultate

der allgemeinen Lautphyaiologia im englischen Unterrichte bei meinen Ob«r^ktmdauern

besprochen hatte, liaten mich in der nEchsten franidsisehen Stande die Oberprimaoer,

ihnen dasselbe vorzutragen. Die Obersekuiidaner hatten ofiSenber den Oberpriman« r!i Mit-

teilung von der betreffenden Stunde gemacht — gewiTs der beste Beveisj, dats ihr luter-

esse für den Gegenstand geweckt worden war.

Dieses einmal ^'i wi tkti Interesse wird sich dann auf andere Seiten des Sprach-

stu'litim'; iTbrrtrnfrrn; S;,rlii' iltv. Lclin^ra wird es sein, dasgelb«» zu erhalten, resp. von Zeit

zu. Zeit licu zu LelcLtu. EiLulttu wird das Interesse des Schülers auch mit dadurch«

dafä er jetzt klar wird über das Charakteristische eines jeden Lautes. Klarheit aber nnd

sicheres Erkt iiiur! siml uc-cutHilii' ?^tiit/(ii des notwendigen Interesses, ebenso wie Un-

klarheit, Schwauiien und unsicheres l lu^iertuppen die Interesselosigkeit der Schttler bc-

gUnstigen«

Einen weitereu iTifJafrogisch dirlaktischeu Grund fn; ilir Kiuftllin.ui,' jler Laut-

physiologie sehe ich darin, dals .sie dem Lehrer das Unterrichten und dem Schüler das

Spredicnlemen erleichtert Gestatten Sie, dalb ieh «och Wer wieder ein Beispiel ans

meiner Praxis anführe. Wir Sprachlehrer in Sach.wn linli.^n b4>sf>iidor8 fllr die Aussprache

des weichen s-Lautes und demeutspreiihend auch für die des weichen j-Laut«a zu kämpfen,

weil der Sachse durchsdnütUich den weidien s-Lavi in seiner Mntterspnfilie aidit spricht»

Diesem Umstände ist es /.uzusclm-iben, dafs jetler >;irlis;-i In- Sj umi lilchrer fa»f in joder

StuiUe den fraglichen Laut zu korrigieren hat; dabei ereignet sich oft genug der lall,

dafs es «inzelue Behliler giebt, die diesen Laut anfbngs gar nicht, nnd erst spSter mit

vicj i- Mi'iiir liorvorbringon. Von jener Plnixi' drs Korrigieren.s bin ich erst liiTri it sMjnl'-Ji,

nachdem ich den Weg des blofseu Vorsprechens verlassen und den Schülern gesagt hahe^

mit welchen Sprachwerkseugen dieser Lant herroTzubringen scl Damit will ich nun nieki

s[i!^'<'u, dafs nicht doch noch gelegentlich die scliarfe Ausitprache zu Tage Uhm, sondern

nur, dafs es hierin wesentlich beeser geworden ist, als es frtther war.

Ein dritter piidagogisch-didalctiseher Grand liegt in dem Umstände, dals die Lant-

Physiologie dazu dimit, viele Irrtümer zu zerstreuen; zu diesen gehurt namentlich die

häutige Verwechselung von Laut und Buchstabe; i«t es doch selbst unserm Altmeister

GriauD passiert, dafs er Uber das erste Buch seiner deutscheu Grammatik, welches di«

Lautlehre behandelt. Tberschrift setzte: 'Von den Buchstabf«'.

Ferner werden durch die Phonetik verschiedene grammatische und lexikalische

Vorgänge erklärt, über welche die bisherige Methode die Erklärung schuldig bleibt Nach

ilur lernen di« Schmer z. B. I. m. n. r sind liq i 'l;u ider flnssige Kmuouantcn: diese Lante

werden so genannt, weil sie sich sehr teicht mit andern Konsonanten verbinden uud gleich

den Vokalen durch ihren laug auszuhaltouden Tort mit ihnen verschmelzen. AVoher diese

Doppelnatur dieser flüssigen Konsonanten kommt, das erklärt erst genögend die Phonetik,

die da lehrt: die litpiidae tragen de-shalV» den Dopjielcharakter der Ki .nsrnanten und

Vokale au sich, weil sie zu ihrer Erzeugung einerseits eiueu Vcrschhüs verlangen, wie
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die KüUsoiiaiitMi , und andrerseits eiiieu frcieru Abflufs der Luft wio die Vokale. Wt'uu

die Schüler so die Doppeliiatar der Liqaidae keunea gelernt haben, dann werden «ie et

leicht erklärlich linden, dafs sich z.B. das 1 im Französischen in Verbindung mit a zum

frQberu Zweiiaute au, jetzt Kiulaute o aaigelöat hat, z. B. also aniiual, pl. auimals, am-

maia, «uiBauz; daft 1 im EngluebeN den Toraogdienden Yokal wMtttKKdi bMiuflabt,

ihn ahr> vfrlünfrert, \s-\p z.B. i + o in rnilf! tmil old, oder ihn verfltirkplt wie Z. B. a in

all, oder schlielslich mit ihm verschmilzt wie in half, balmjr, walk, folk.

Endlieh erbKeken wir, wie bereite angedeutet, in der Lan^hyBiologie neben dem
Vorsprechen von seitcn des Lehrers das beste und sicherste Mittel zur Aneignung einer

guten Auaepmche. Bei der biaberigfn cmpiriachen Methode, eine gute korrekte Aussprache

der fremden 8praehe an etxielen, iüt eigentlich zweierlei Torausgeaetzt, nämlich 1) ein gutes,

korrektes Vorsprechen von Seiten des Lehrer:«, und !) tan. gntes 6eh9r Ton selten der

Schüler: beides aber findet sieb oft nicht znsammeu; wo das eine oder andere
fehlt, uiulii die Theorie der Lautphysiologie unterstütseud eintreten. Danker

sagt <]e^\vi>L;eu auch in inner Sduift: *Die Beal^mnanen und daa Stadium der neueren

Sprachen'

:

*J!<8 handelt sich da «iurchaas nur um Oiuge, die lehrbar sind für jeden, der die

Bleweute der Lantwieeemebafk inne hat, lerobar ftr jeden nH geannden (Miren und

fehlerlosen Bpiaehwerkzeugen.'

In dem bekannten äpottrerse auf die «chlechte angeblich unr noiddeatache Aua-

piaohe dm FnmSeiaolien:

Sprecht ilir aber dodi fruuSaiieh,

Solls nicht laiitni vrif e!iitn»s!«ch{

Traing, Uetalch und Keglemang

]»t ein Mmderbarer Klang

wird besonder« die schlechte Aussprache der Naseiilinitt- und des I mouille gegeifselt.

7.i'\)j,t-n wir /unrichst an einem ilit'ser ImmiIc;] Jii'i.sjiielf , wie einerseits die alte

empiriäche und uiuiiciäcits die neue, auf phonetischer Ciruudlagc i-uhcnde Methode die

Sache anfSngt. •Icue, die alte Uetbode^ sagt: Die betreffenden Laute haben davon ihren

N:iniiMi. flafs s;r durch die Naae gesprochen werden, anniUu'riid haben wir diese Laute

auch im L>eutschen wie z. B. in 'danken', 'denken', 'Onkel', und nun spricht der lichrer

einfiich vor, und die Schfller ahmen einfiKdi nach, so gut sie bSonen. Damit ist die Sache

ahpothnn. EMe neue Methode aber sagt: Wir haben zwar auch Na«p)ilauf ! im n«^atsflieu,

aber cü ist ein grofaer Unterachied swiaohea deutschen und französischen Naseu-

lanten; bei den denteeheu entweiolit ü» Luft ganz durch die Naae, bei den fraaniaisaben

halb ritirch die Nasp ur.d luilb durch drn Miini.l, indem der Gaumenvorhang so wit
heruntergelassen wird, dala der Luflatrom geteilt wird. Die deutschen Nasenlaute sind

Konsonanten, die firanzSriBchen Vokale, deswegen wird bei der Anaspradie der deut-

»eben X;iM'nl,ii;t':' der Mund verhältuismäTsig nur weiii^ ^^i'rifTiu't. dii' 5^unge krampfliaft

nach hinten gezogen, der Luftatrom mit einem Huck und mit. einem schwachen g am
Ende abfebneheii; bei den flraaz9aisditn dagegen wild der Mund TerhiltDianAriig weit

geOfl'ni'f, die Zunge fast nnbewegUeh gelassm und der Luftstrom langsam, ohne Buek,

ausgehaucht.
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Jfebmeii wir aucli «in Beispi«-! au» iler eii^Usclieu Sprache, die Aussprach«

de> r. HierBb«r g.-lun •V-if Lehrbücher nach der alten Methode entweder gar »iohts, oder

sie «BETPn: *>s wird achwiiclu'r j/L'^|iroi'1i(-ri a!< i\a< ik-i-.tstlh' r. Du> ist aher durchaus

ungenügend. Dagegen belehn uus die LaiitphvHi(ih>gie etwa wie tolgt: Iiu Deutscheu

(wie im Fnuu(8«i*ehen) gieht et zweierlei r, ein ZuDgenapttMn-r und «inZ&pfcheu-r: beini

erstereu wird die Zunge in schwirrende oder rollende Bewegung gesetzt, beim Ic'rtereu

das Zäpfchen. Im Englischen dagegeu giebt «a nur ein r, das ZungeaspitT'.eii-r; die Zunge

maeht über biw Mm adnrimmd« Bcuragaiif, sondem nar aoea. dnzigen Schlag, daher

Iclhii^t das 'ii^'li'rlio r vir-l schwächer als dsi!"- dctitschi-. lui Auslaute ist das engüjche r

noch schwächer ala im Aalaute, ea iat hier kaum hürbur, io dafa ea vou euglischeu

anr ein roktliadie» Gemormel genumt wird, weil die Zuugeiupitie uieht

mehr wirksam ist, sondern nur noch der f^timmtou im Kehlkopfe.

Wenn nach dieser pkoueüackeu Anleitung der Lehrer richtig vorspricht, so

irenlni md uOaaeti die Sehflier eher inttande MiB^ riditig Beebsaepnehen, als wenn sie

ohne alle tliforcti'-clir'. resp, sKiIr.irI-ch>> Anleitung blofs nach Gehör nnilisf r- chen sollen.

In dieser \N'eise könnte ich noch weiter fortfahren, Ihnen den Unterschied zwisobeu

der bieberigen empiriachen nnd der neoen phonetiBchen Methode damdegen. Aber ich

glaube, es schon uii die.sen zwei R>'ispi< illrn l^Ln tjeworden sein, wie viel

«icherer die neue Metbode zu einer korrekten Aussprache führt ula die alte — und eine

gnte Aasspraebe i«t nnd ttufa doeb eb Hauptziel jeden Spraehnnterricht« aein.

Ihnen die WiclitiL^'ni it und den AVert einer guten Aussprache in theoretischer und

praktischer Besüehung au^fllhrlick zu achüderu, vOrde um za weit fnhreu, i«t auch in

eineni Kreiae Ton Faebgenoasen nach meinem DafBrhalten nicht nötig. Nur auf einen

Punkt will ich noch hinweisen, nämlich auf den, dafs die Lautphvsiologie nicht blofs von

Wichtigkeit bei der Erlernung einer fremden Sprache, sondern auch bei der Auaspiache

der Muttersprache iat, indem man hierbei die beste Gelegenheit hat, die ScbOler auf daa

Fehlerhafte in ihrer eigenen Sprai Ii,' resp. Dialekte hinamweisen, wie z. B. die mittel- ujid

aOddeutachen Sch&ler auf die lalache Aueaprache ihrer weichen Konaonanten (wenn dies

nicht berNta in der Volkascbule geacbehcn ist).

Wer sich über diese und rdmliehe Vaiteile der Lautphysiologie noch auaRlhrlicher

unterrichten will, dem empfehle ich zwei kleine BrcschOren, nämlich 1) die von Brey-

mann: 'Über Lautphysiologie nnd deren Bedeutung für den Unterricht' und 2) die vou

Sdnrßer: 'über den Unterricht im Engliachen'. Wir aber atellfln auf Grund dea biaher

Gesagten die 1. These auf:

'Trotz mehrfacher Bedenken ist es doch aus ethischen, ästhetischen

und Tornehmlich pudagogisch-didaktischen Gründen empfehlens>
'XPTt, in r]r-r ituli' (Iii' Uesuitaie der Lautphysiologie theoretisch

und prakliscii zu verwerten'.

Nachdem ich im ersten Teile gezeigt habe, aus welchen GrtUiden es empiehl«aa-

wert ist, die Ke^r.ltate der Lautphysiologie bei unsenn Schuluntorrichtf zu verwerten,

bezieheutlitJi welche Vorteile un« eine üolchc Methode gewährt, wird es im zweiten Teile

meine Aufgabe »ein, daranlegen, welcher Richtung wir dabei au folgen haben.
i^o jung nämlich auch die Wissenschaft der Lautphysiologie ist, so hat sif --irh

dodi ühulich der ätenograpliie in £wei Schulen gespalten, in eine sozusagen aiihweizerisch-
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dettticbe lud eine Borwegimh-eugliaelie, von äeiam jeUe ihr eignes System »vfetellt Wir
worden Tielleicht als Deutsche vou Toruheteui du Sjstem der engltaehen Schule ignenerBn

und nur das der dcntseljeii ati^^rkeniien,

1) weuu iiiciit Pill liervorragender deuUcher Phonetiker, der l'rulessor Sievera, ia

der «weilen Auflage edner *OnuMbflge der Ludiilijinologi«* vom dealeelien

System abgefallen und in=! Lager ricr KrirfÜitifler «hergegangen wäre;

2) weuu uicbt ein atiderer uamhaitcr Phonetiker, der norwegische Professor ätorin,

in «einem ine Deutedie abenetatlmif eonei ao TonagKehen Bnclie: *Die eogliadi*

Philologie' 8eit<^ 73 .«ndentete, dafe da« Hanptprindp des deatsehen Sjatenu

eiu 'verUaaeuer iStaudpaukt sei';

3) ond wenn nicbt ein Anhinger des engliaeWin Bjstems, Prolesaor SchiSer in
.

Wien , in seiner eben genannten Brosebllre >o angelegentliek fltr des englische

System phiidierte.

Es handelt sich bei dtr j^anzt ii Augi h ij;euheit um die Vokallehre und die An-

onluuiig der Vükale. Um uns ein eigenes, einigermafsen sicheres Urteil bilden zu kÜDuen,

welchem von beiden Systemen wir bei dem Schnlunterrieltto den Wotnxg m geben habeO}

masüeu wir beide kurz charakterisieren.

Des dentsebe^ Kltere System herfieksichtigt bei der Anfirtellong der Vokallehre die

Mundsti'll.inp: fitirr-fit'! und die Klangfarl'c tniil Tnii]i"'i||i' der Yokiil-» inulrf'rsfits: flas

englische System hält sich nur an die Mundstellung und kümmert sich gar nicht um die

Klangfarbe imd TonhSIw. Femra: Dos englische Systsm bq^reift nnter 'Hnndstellnng*

nur il!>' Stellung der Zunge und der Li|ipen, das dcuJMlic (Jagegeii aulserdf in 'Tu- f'ü shalt

und (irül'se der MauUotfmuig, sowie die tirufse des Kieferwinkels, d.h. den Abstand der

Ober» nnd Cnteririefer von einander.

Die deutsche Schule nimmt zunächst die drei Grundlaute i, a, u, an und beetimmi

die zugehörige XluudstcUung, indem sie sagt: Beim i-Laut liegt die Zunge am weitesten

nach vorn, beim u-Laut am weitesten nach hinten, beim a-Laut ungefähr in der Mitte

umgekehrt ziehen sich die Lippen beim i-Lant am weitesten zurflck und bilden einen

breiten Spalt, Vipiiu rj-Lnnf schieben sie sich am wHfrstm iiacli vorn und bilden eine

runde Uifnuiig, beim a-Laut stehen sie am weitesten uuvh oben und unten-, die Ober-

nnd L'uterkiefer habe» beim i- und n-Lant gleiehen Abstand, beim a-Laut den weitesten

VOM einander. Zwischen i + a '••'gt noch der e- und ä-Laut, zwischen a und u

der $- und o-Laub. Die Zunge zieht sich dabei entsprechend zurQck, und die Lippen

aehieben stell flutspredkend tot. Die i-, e>, ft- nnd a-Lante nennt man audi die hellen

Voknli"', übrigen die dunkeln; }in <\fv. fr-tercn iVt die Zung«>nrlirili^l>;.'i( iVic TTaupl

Sache, i>ei den letztem die Lippenthütigkeit, was man daraus ersehen kann, dafs man
B. Bi. n + o gazB gut mit dezadbea Znngsnstellmig ansapredran kann, aber oieht ao gnt

mit derselben Lippenstellung.

Vorbindet man deswegen die Lipppn*tp!1t>nij der dunkeln Vokale mit der Zungen-

stelhiiig dt>r entsprechenden hellen, so eriiält man die sogenannten Miachlaute u, ö, s.

Alle diese Laute stehen unter dch in einem harmonischen Yerhiltnis, indem z. R. die

Gmudvokale beim Flüstern zwei überoinarnler liegendf» Dnraccorr?e (oder wie jetzt Traut-

uiauu gefunden liabeu will, Septimenaccorde; bilden und zwar u den Gruudton, o die
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Ten, 9 die Qaüite, « die Oktore (resp. die Septime); ni a luldet dann wieder die Ten,

e iBe Quinte im<\ i die Oktave (resp. Septiiiu').

Stellen wir die bisher gewoonenen Resultate zuBaiumeu, so haben wir die belUu

GnuidTokale i, e, i waA die dankebi GnuulTokele a, o und n und die Ifiadilaiite

^, 6 und Ü, also im gaiUBit 10 MionulTDluk. Jeder dieser Normalvokalc kann aber auf

zwei verscbiedeue Weisen ansgesprochen werden, nämlich f(eeclüoir«en und offen; ge-

schlossen, d. b. mit etwu» kleinerer MondlifTuung, offen, d. h. mit etwa» gröfnerer Mond-

dffnuug, z. B. i '» w "h zweite (offene) i nähert sich etwas dem e-Laut, das

zweite (offeiii^) u etwas dem o-Laut. Zieht man diese do|i))olte AuMprache in Betracht^

so erhiUt üu!« deutsche System 20 (21) verschiedene Normullaiile.

Die deutschen Phonetiker ordneten früher diese Nurmalrokale in eine Pyramide

oder Dreieck ein, wobei die Gnmdlaote die Seiten, die Miaeiüauiie die Höhe bilden (aiefae

Figur 1 und 2):

V^nt 1.

a

\o ^

Jct/.t >t( lU )i -.it i;> nhnlich die Grundvokale auf eine gerade horiioatale Linie

and die Misehiaute senkreiht dazu (siehe Figur 3).

hell« oder /uiigen-L>aute dmiklo oder Lippcn-i

>' ä' n u<i a' a* «* o' a*

Wer aber die Anordnong der Tdcal« udi aoeli idher nnterrioliten will, den
erweise ich auf cwei AufsBtw Tou Ifiehaelie iu Herriga Arcfaiy, Band 66, Heft 4 und
Band C6, Ueft 1.

Olm «nden rarfihrt die engUeeli« Sehlde; der Begribuier derselben ist Bell, ihre

FiirilrTfr imd Verbw^erfT Ellis. Swi'it. Sttirni lanl S'ii'Vfr-'. Wie bereits bemerkt, bilden

nur die Zaugeustellungeu und in zweiter Linie die Lippenstellungei] die Grundlage. Bei

ihr kmniat ee demnach darauf an:
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1) ob di« Tordeminge, die Uittolninge odcir di» Hintennnge wnfeaaan üt; danweh

giebt ca vordere, mittlere (gcmiaebta) vaä luntere Vokale, z. B. i, ä, u;

2) ob sicJi dabei die Zunge vom Gaumen nur wenig (hoch), mittelweit oder aehr

weit (niedrig) entfernt; darnach giebt ea liuhe, mittlere nnd niedrige Vokale,

z. B. i, e, ö.

3) ob iLibi i dir '/.iv.ifiü <^trnff angespsimi oder schlaff iat; dunack gi«bt ea «oge

nnd weite Vokale, z. ß. i* -|- i*.

Nim ani koiaiiit die Thtti^nli der Ui^mb ia Betraft, ol> diaw genuidel tiod

ynp bei iloii diitikrln Volcairn. ndcr nicht rund sind wi*> bri rlrri boll^n; flnrnach jjii'bt

es runde und nicht runde Vokale. Auf diese Weise bringt 4ie englische Schule 36 ver-

addedcne Yokale utammea, wdalie rf« in «in odnr cwei Yieneke dnnibt. Vigiu 4
erblicken Sie das euifliBche Viereck mit den 20 (21) Normallaiitpii drs dMitsrlim DreiVcks.

la den leer gebliebene I^aeheni stehen Laut«, die entweder iu keiner der bekannten

Haa|i4]niliDniinKlicii Tovlcommen, oder dodi «enigateiia nidit im OeataebaB, Ei^iaelieB

Tind FraniiDeiachen.

I. Die Uppen amd niobt nmd (unround). Kgw 4
XKe Zunge i«t: tmff Mhlaff •tnrfT «cUaff Btraflf «cUnff

bocb _ ' - i»

nittelweit ») e»

Ulf dl ig •' &«

Et Mtikulierti UiB Uuiti raiUKt-, Ulf Mittelniinge, die vordemage.

Dia Zaage i<t:

II. Die Lippen sind rund (round),

»traff schlaff itrAff «eUaff traff •ehUr

hoch - «• •
1

mittelweit e« (*) •>

niedtlf

Et aitikBliart:

a* a*

diaffiä die KidaiioaBW«

Auf dieses Viereck ist die englische Schule sehr stolz und blickt, wie bereita

angedeutet, mit UeringscUUsung auf daa deoteche Dreieck ala anf einen Hkberwundeaan

Standpunkt' herab.

8o wät die deutsche und englische Vokultheorie und ikn Dinlellaug; M frigt

aiek nonmehr, welches System lu linicn wir fflr dir ScLule un.

Das englische System hat theoretisch den Vur^ug voi' dem deuthclieti, dafs es

1) die Vokale wie später die Konsonanten nach ihrer Artikulationsstelle bestimmt, d. k.

nach deijenigen 8trllr iui Miiiulr. wo der betreffou.lr Vokal gebililet wird, ob vorn am
harten (iaumen oder hinten am weichen, ob oben am (laumen oder unten, d. h. weit weg
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Tttm Owimen u. s. w., tuid dkCb «• S) mehr LautnSanceii unterbringen kann als das deutsch«

Trotz alledem hat dies System vom theoref isrlim St.in'lji' riktr a i« nn l iiotli rcflir vom

fkra^tiscbea seine grofseu öchwuckeu und L'uvoilkummenheiten, von denen wir hier einige

niber beleoditen wallen.

Ais r'nif Schwäche des englischen .Sy-teni« niuf« zunHelist A< r T'm^+nn,! l>. z, uhnet

werden, dafs es die läppeiuielliuig zu wenig berückucbtigi uud benttimuit; es eriieunt uur

xwei Ltppebtlellunfeii an, nfnlidi eine ronde und mam aiehtnuide. Nun j«t eher doch,

wie «ir bprcit.^ l>«')tn (linit.si'lu't! S^stnisi Ii. 'n t.t-i ili'H il'iiikiiUi Lauten die vor-

achicdcue Lippenstelluiag die Uauptsache, die Zuiigen.it«lluug NebenuAche. £iu normaler,

gesebloseener o-Iiaat mit der s-Lippemtellmii; ISfii sich ohne ungewöhnHche Zongen-

verHii<l</niiii4 irnr nirlit aii.^>|iriH]irji. In iIii-M'Mi Punkte ist ^^•l;t^^ In- S_\>l<-i:i vir! .^e-

uauer, indem e» luUrt, dafs nach u liiu sich diu Lippen bei runder Miiudülluung immer

weiter orsehiehea mtlMen. Da ee in England für unanständig gilt, die Lippen zu sehr

zu bewegen, so muf» bei ilt>i Bildung der Laute die Zungenthiitigkeit ersetzen, was au

der Lippenthätigkeii geapart wird. Aus diesem tinuule kann mau selbst noch zageben,

dar« das englische Sjstem Ar die en^iaehe Sprache pasaender ist als das deutsche; aber

hier, wo es gilt, eine allgemeine Grandlage Ar mehiere Spradien in fmden, ist «s

nicht am Platze.

Zweitens beatimmt das englische System nichts Aber die GrOfse des Kieftr-

winiceki; nach ihm Btehoi t. B. a e auf einer Stufe. Die beiden Laute haben aber doch

gana verschiedene GiOfaen in betreff des Kieferwinkels, auf die das deutsche System

hinweist.

Ein Fehli T i-t i-ntM liii iU-n der Umstand, dafs die Klangfarbe der Vokale gar

nicht berQc-kaichtigt wird; so stehen beispielüweise die Laiiti- e und ii wie in 'Mensch'

und 'Ähre' in einem Fache, obwohl «ie enliicbieden verschiedene Klangfarbe hüben.

Endlich fehlt es dem englischen System an jeder Bestimmung lUr die Zungeu-

artikulationeu, wie weit hinten, wie weit vorn, wie weit oben, wie weit unten sie »tatt-

ILudcn, ob die nächste Zuugenstellung von der vorhergehenden l ganzen oder

8 CSentimeter entfernt ist. Dom beliebigen Ennessen des Individuums ist damit lliflr und
Tlior geolTnet, uui so mehr. >l:i j.i die Zungeustellnng nicht so kontrolliert werden kann
als die Klangfarbe, nanientlKli in der .Schule.

Die Anhänger des englischen Systems, voran Sweet und Sievers, machen dem
deutschen System den Vorwurf, dafs (h-- > ;li;i-l.f;ve Moment dr-r AliscliütztiTi;^ nach der

ttkustisohen Seite hin »o stark hervortrete und die. Quelle nianuiglaclier Irrtümer ge-

worden sei; mit noch viel gröfserem Rechte kann man dem angliaehen System roT-
wf-rf* T!, i!af8 es dem viel siibielv'tivcrrn Moment der Ab^. liüf /rn^ nach der
Mundätellung zu viel freien Spielraum lasse. Die Klangfarbe kann jederzeit be-

urteilt werden (nm so mehr, da die echt wisaenachaftlicbe Erprohong auf die Toohahe
hin vorbfhnltpii b1cibt\ wrlhrr-rid <lii' Muiidi-ti-llungen, nain.^utlich rli.' 7u<iL'''ii>l^-nungen im
Munde, nicht immer kontrolliert werden köimeu. Dazu kommt, dafs beim Sprechen die

HuDdatellung doch nur Mittel tum Zweck sein kann, wSbiend die Hauptsache der

Klang ist.

Was nun ferner den Vorzug dea euglii>chvn S^atems anlangt, dafs es mehr Vokai-

nflancen unterbringen -kSnae als das deutsche^ so ist daranf zu antworten: FSr die

Digitized by Google



— 289 -

Wi8«en«ebaft als solche mag «s zweck niHlViig Hein, !m> viel Lautnnanccn ah mn^licli unter-

bringen zu köiuien: für die Schule aber jfenflgt es volUtiindig, wenn ein System eine

iitmi» aufstellen kann, worauf alle Vokale derjenigen Kultursprachen vertreten sind (oder

sich doch wenigstens sehr leicht bestimmen lassen), die in ihr (der Schule) erlernt werden;

das ist aber durchaus beim <lt'i:tsi h«n S\ 4eiii dar Fall. Das englische Sjsteni aber maft

zum Belege seiner Vokaltheorie Beispiele aus allen niöi;lii45en untergeordneten Sprüclien

herholen, so beispielsweise gleich seine zwei ersten Laulu aas dem (iälischen und ^ioJ^J-

wdaelwn. Übrigens, beiläufig bemerkt, behauptet Trautmann, der eifrigste ^'erfechter

des harmonisch-akustischen Princips auf iSeite 56 seiner 'Sprachlaul. *. >l;ir< i -^ möglich sei,

in seinem erweiterten deutscheu System 140 reine Vokale und mit den genäselieu

880 Vokale nBtermbringeii.

Tüfrilt;»* ih'T ?ir>tflr»M fiben gemachtfts Rcmerkmifren, 1) daf« dif Zirnu'^iibowoi'micifu

resp. Zungenstellungen nicht so gtii £u kontrollieren seien wie tUe Klangfarbe der Vokale,

und 2) dafs das engUache Syatem mabr Vokale eutlialte, ala in den HaaiiUcDltnisprachai

Europas vinrhaitdon sind, infNsen wir zw der rh<»r7fr.pi!i<r komnifTi. dafs vom pädagogisch-

praktischen .Standpunkte aus das englische Sjatem für die i^hule zu verwerfen ist. Wenn
eiD Sebtller einen Laut falaeh anaapricht, eo kann der Lebrw das mar nadt dem Klange,

nicht nach der Zungenstr'lnii'j: iKiiifril.ii. Dn-; Kritpii ini also, ah der Schüler richtig

gesprochen hat, ist nur der Klangctfcktj den aber erkennt das. englische Sy*tem in seiner

Vokallebre nicht an.

und vom Schüler verlangen, dafs er ihn richtig nachspricht. Triftt der letztere den rich-

iigen Lant nicht , so kann der Lehrer wiedennn mf Gmnd des deotoeliea Syatema lagen:

Ziehe die Zunge etwas zurück, schiebe die Lippen ebraa Tor, der Idmt klingt etwM
dunkler, dumpfer, heiler u. b. w.

Wenn aber der Lehrer ein Anhinger dea engliechen Systems nod dabei konsequent

ist, darf er nie versuchen, den falschen Laut des Schülers durch Vorsprechen, durch die

vira Toz zu korrigieren, sondern er kann nur sagen, mache die and die ZungenataUnng,

besiehentljch Lippenstellung. Nun aber ist gewifs richtig, waa Traohnann 8eite 70

seiner 'Spraclilaute' sagt: 'Kein Mensch ist fähig, die etwa 70 verschiedenen Anordnungen

der Mundteile (zwischen je zwei verwandten der 36 Vokale dee Systems werden nämlich

nodi Zwisehenstafen imtersoluBden) mit leidlieher Sicherheit anaeinander rai halten, nnd

wer behauptet, es doch ZU k&nneQ, ist in einer seltsamen Einbildung begriffen. Der eine

wird unter hoch — hinten — weit — rond, unten — hinten — weit — rund u. s.w.

dies verstehen, der andere etwas andere».* Wenn aber ein Anhänger der englischen

Scluilf die falsche A^issprache seiner Schüler doch durch Vorsprechen korrigieren will, so

l>c<leutet dies Verfahren weiter nichts als einen Abfall von aeinem Prindp nod eine Nutz-

barmachung des deutschen.

Ferner ist das englische System für die Schüler auch zu schwor. Storni giebt

dazu nnf S'oiie fi) seim-r 'Englischen Philolopio* fin-- Anlfitniit;. Er sa"_'t, man solle mit

dem langen geschlossenen i in 'ihn' anfangen, dann durch cienkung der Zunge zum ge-

seblMseuen e in *See' und Ton da zum breitett sehwedisehea ä in 'Vin* (lehren) llher-

geheu. Dann solle man das ofiEcne i in 'Fisch' spreclipn, dann wieder durch Senkung der

Zunge zum offenen e in Mensch und von da durch noch tiefere Senkung der Zunge zum
I Sct ST. PMtotof—TwWJ—f. Vt
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(sebwRehen) IpLant im «igHschm ^man* scbratoa Dran ftlut «r fort: *Di« Qbri^
Bciluil sind schwirfitrci'. aher ihrroli t'hung und A u ftn «rk^n tnl; c i t iloili /;i liTHfii*.

übrigeuä haben zwei andere uatukafte UeuUche Plionetiker, Dr. Techmer iu Leipzig

und Dr. VÜtor *Temteht, die Yonitge dm eni;K«di«it fiystenw mit dai«i dm dentKheD

zu rereineu und zwischen i!i(>.<'n beiden zu vermittstn', indem sii- nidit vom alviistisclien

Prinap autgiugeu, sondern «om pbyaiologiückeu, und sind dabei doch auf die deutoche

Dreiee1n(h«ari« wieder cnrOetgekomnieii. Am slledem folgt Theie H:
Aus f Ii Ol l' t i sehen wie aus in aktisclien Gründen kniiiien wir für die

Schale nur das deutsche System der Vokaltehre verwerten, da es den

•knsiitehen Effekt (die Klangfsrbe der Vokale) und die phyeiologiseben Ver-
bilUiiisüc (Mundstellungen) in gleicher Weise berücksichtigt, und ni< Iii. wie

das englische äfstem, die letztem allein. Für die Schale iu besouderu ist

nur die Klangfarbe von Wichtigkeit; die physiologischen Terbältnisee treten

nur aafkllrend und berichtigend hinzu.

Wer aidi Ober diesen hier in Kede atebendeu funkt noch weiter und bessear

uoteixiehten will, dem empfsUe ieh ViStor, 'Elemente der Phonetik', Seite 22—2ö, nnd

Trantmann, 'Sprachlaute', Seite 68— 72, vor allem aber zwei Programuinrl)<'it''ii der

Karlsruher Beabchulc vom Jahre 1^82 und 18^4, verfaTst von Professor Gutersolm. Diese

twei Programmarbeiten, die den Titel Miren: 'Beitrige an einer phonetischen Vokallebre',

«lind ein Muster von lichtvoller Darijtelluiig und eine wahre Fnndgrube Ton BewoiMa
für die Vortreßlichkeit des deutschen Syi^tems.

Das Konsonantensystcm beider Schulen weicht nicht prinzipiell und wesentlich von

«iuilder ab. Wir köunen deehalb diesen Punkt Jiier verlassen und zum III. Teile über-

gehen, nämlich zur Beantwortung der Frage: In welchem Mal se Kl'unHn wir die Resultate

der Lautphysiologie iu der Schule venverten ? Die Antwort lautet: Nur dus AUemotwendigste

iat dnidiznndimen, d. h. 1) nnr soviel als vmv Kingicht iu die Mittel der Sprache oder Sprach-

Werkzeuge und 2) nur soviel üh zum Verständnis der lautlicl'.t fi Er.-cheinungen unlKMÜntTt

notwendig ist. Der Luterrichtsstoflf, der sich aus dieser Fonlertuig ergiebt, ist derart,

daük er akh bequem in den ersten 2—8 Stunden einer Quinta absolvieren läGst

.\Dgrnniiini«»n, wir sollten <!rn französischen Unterricht in dieser Klasse begiunen,

so würden wir m der ersten Stunde die Sprachorguue und ihre Funktionen, in der

zweiten die Vokale im angemeiaen «ad in d«r dritten «benao die Konaonanten
beepceeben. Wir würden dabei als Maximum ungefubr folgendes bieten:

A. Erste Stuude. a) Die Sprachorgaue. Die äprachorgane im weitern

Sinne aind die Lunge, der Kehlkopf und der Mnnd, im engeren Sinne nur der Mund mit

seiuM! vi rsi lit* 'Icnen Teilen, aiu Ii (Ins Aiisat/ti l-.r rr,<natuit. Für tuiscr'- Zwecke bedürfen

nur der Kehlkopf und einige Teile des Amuitzrohres einer genaueren Beschreibung. Der

Kehlkopf iat nämlich eine aua Knorpeln gebildete Röhre, dae Widitigete dabei aind die

zwei sogcuanntoii Sf itiimljäiiil.-c, wl-IiIsc sich quer durch den Ki'lilkupf '.du liini--ii mich

vorn hieben. Zwischen den beiden iStiumiMudem bleibt ein dreieckiger Hauni, die Stimm'
ritx«, welche durch die elastiaeheii Stimmbinder je nachdem ganz geöffnet, verengt,

oder geschlossen werden kann. Der Mund oder das Ausatzrohr besteht aus der Ilachen-

hohle hinten, der Nasenhöhle oben und der Mundhöhle vom; Teile der letsteren sind die

Zunge, die Zlhne, die Lippen und der Gaumen. Beim Gaumen unterieheidet man nun
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wieder den harte*!! Uautiieii voru und den weichen Gaumen hinten »uit dem Zäpfchen.

Der harte Gaumen oder das Gaumeudach trennt di« Mundhühle von der Nasenhöhle, der

weiche Gaumen «nler Jrr fJauuii'iivi irliiuiif kann finersrif n ilie HacUeuhöhlc von dtfg NttMO*

faöiile und aiiJn'1't.eit» dtc ILaclienliühk- vou der Mundhöhle iiiischlielseiL

h} Die Funktionen der Sprachorgane bei Er/eugung eines SprachlMites. Die

Lfiti'/f» und ilic filjrigf'ii Sjiraclioriiaiic im weitem Sinne difiien rttni Atmen, indem dabei

die Luft ohne merkliches (ieiüusch durch den Kehlkopf, den Mund luid die Nase strömt:

Sm» Spnekovgwi befinflet aicli m in waiaat RahslagBr Wird der Lnftetron efeiTM sttAcr
von der Lunge fortfipstofsen. und vcr^efTt er dal>pi dif Ftii«m1>"nd(^r iti schwingende Be-

weguBgeu, dals sie anfangen zu tönen, so wird der »ogeuiinnte ^itimmton im Kehlkopfe

«nenil^,' den «ir *. B. ssur BOdoog aller Takale gebraaehen. Wir kftniMD jedoch nnch

den Luftstrom uufifhinilcrf iliirtli dir f^timmritze hindurclilassen, ohiif daf» die Stinnii-

biuder in Bewegung gesetzt werden; trifft nu» dieser Luftstrom erst im Munde eine

Hemnrang, m eotat^t iriedemm eine Art Lsnt: ettt Kmeonent.

Anmerkuii;,' 1. Man wird /^u^ebeii uins>«ii, dafr ili^r hier iT(l)oten>? Stoff tllr die

erätc btunde durchaus nicht zu viel ist In den meiittcn Füllen wird mau gar keine volle

Stunde Imnehen. Die flbriggebltebene Zeit benutu mau du», entweder die Yokalldive

dran zu nehmen, oder ruhig den Anfang in dem betreffeiidei: L*dulu;(lif zu machen, in-

dem man nodi die Bemerkung voraasediickt, dafs bei einer Sprache die Laute die Uaupt>

aaohe, ihre Darstellung dnreh ScliriflBeiieben, welelie man Bachalaben nennt, das Neben«

HHchliche und Zufällige sei. Ho werde z. B. der Zischlaut 'sch' im Deutschen dargestellt

durch 8, c und Ii, im Frans&naciien dnrch c und b, im Engliaohen durch s und b. Der

Laut 9n für das Obr bArbm, der Bnehatabe für daa Ange atebthar. Dann gebe man
zuer.~ Ii ! !ii:ti an. ilic in der ersten Lektion vorkommen, darauf lasse man sie von den

Kindern nachsprechen und endlich sage man ihre Daratellnng darah Bochetaben. Auf

diese Weiss kommt gleich otwas Abwechselung in den üntetiisliL

2. Man wird gut thun, wrt
i n dm Kitul-Tii ^.l^'t, dafs sie sieh m Hanse tot

den Spiegel stellen und sieh das Ausaticrohr in miura ausefaen.

B. Zweite Stunde. Die Vokale, a) Wesen der Vokale. Ein Vokallant ist

ein solcher 8prachlaut, der entsteht, wemi der aus der Lunge kommende Luftstrom im

Kehlkopfe den Stimmtou erzeugt (wie ben-its in di r ir.-it*«n Stunde angedeutet wurde)

und dann frei und ungehindert durch die Mundhöhle hiudurchgeht, dabei aber durch die

Tenchiedeuen Mund-, Zungen- und Lippenstellmigcn verschieden gefärbt wird, z. A. i—
a—u. Di<^si- L.iutc heifsen auch Belbatlante, weil sie Ütt sich allein eine Silbe bilden

können, z. ii. Muri— a.

b) Die einfaeben Grnndvokule und Mischlautc.

Sodann nehme man die einfachen Grundvokale und Mi8chlaut>> dunli und zwar

nach dem deutschen System, wie ich es im iL Teile gezeigt habe, aber natürlich noch

Tid ein&«liKr und mit einer Zeiebnong des deatsehen [tantdreisefcs an die Wandtafel.

Als rn^nen vollberechtigten Vokal lernr-n dif Srhtllpr dalifi ritir den a-Lant kennen,

den aber \a derselben schon in der Dialektsprache entweder gehört haben oder selbst sprecheu.

c) TrVbnng, Ltnge und Kllne der Vokale.

Xarhdi'iii iiiaii auf die eben ancforrfdiriip Wriec di<- Klangfarfim d^r Voknle be-

stimmt hat, kann man noch hinsufUgen, dafs die Vokale so rein nur in Bauptsilben ge-
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«prodien werden, daJa «ie aber in den Neb«nnlbeii, d. b. Vor- und Nacluilben etwas an

ihrer bestimiutcii Klangfarbe verliereu, dals sie getrübt wfrdin, vergleiche z. B. die

dtei e iu 'bwl«ch«a'. Ein anderer Unterschied der Vokale beruht nocb darin, dal«

maaohe knrs, andere lang sind, vgl. z. B. die beiden n in *Hnt* nnd *Huttor'.

Anmerkung ]. Die Probe auf die Tonhöhe der Vokale könueii wir in der

Sebule uicbt machen : da:^ würde zu zeitraubend und auch zu schwierig sein.

2. Dagegen gicht es ein anderes einfaches £xperiment, das geeignet iri, das

Interesse der Sihüler im hohen Mafse anzuregen, nnd daa man deshalb nie unterlassen

wolle. Um nämlich den Kindern begreiflieb zu machen, wamm bei den hellen Vokalen

der Mund ao und bei den dunkeln anders gestellt wird, nehme man eine kleine Glasflaaehe,

et\sa l ino 50-(irammt1a&che. ttlllo dieselbe mit Wasser bis oben an, und blase krüftig über

den Hals derselben weg. Hierbei wird ein (heller) Ton hikbar werden. Dann giefae man
eiu wenig Wasser aus, und blase wieder aber die Flasche weg. Jetct wird ein etwas

dunklerer Ton entstehen. Dasselbe Experiment wiederhole man mehrmals, bis die Flasche

ganz leer, und der Ton ganz dunkel gewoi'den ht. Dann sage man den Kindern weiter:

Seht, unsere Mundhöhle ist auch eine Art Flasohe(uhöhlc). Bei den bellen Lauten müssen

wir sie deshalb möglichst klein machen und zwar dadurch, dafil wir die Zunge möglichst

nach vorn «< nirbcn und die Mundwinkel möglichst zurückziehen, am meisten beim i. Bei

den dunklen Lauteu dagegen müssen wir die Mundhöhle möglichst grofs macheu und

zwar dadurch, dafs wir die Zuiige möglichst zuriick/iehen und die Lippen möglichst vor-

schiebi'ii, am meisten beim u. Dieses einÜMdie Ei^erime&t wird nie «eine oben bewicbnet«

Wirkung verfehlen.

8. Die Diphthonge nnd Halbvokale labt man hier am beaten weg und behandelt

sie bei den Lektionen, wo die betreffen Vi>kalverbindnngen im Französischen zum

ersteu Male auftreten, umso mehr, da die deutscheu und fruiBösiiK^ieu Diphthonge weseut-

Uch TOB einander nbweidMB (iMin vergliche deutaeh an, ei, en und firaatOaiseh ia, u, «iX

nnd da das Den+srhe keim' Halbvokale keimt wie das Französische iu cid, IHeu u. s. w
4. Sollte noch etwas Zeit vorhtuideu sein, so fahre man im Lehrbuche weiter

fioirt, oder beginn« die Kdnsonantenlehre.

C. Dritti' Stiaulc. Kon ftimaiitfii iu;i; Vokalkonsonanten.

a) Wesen der Konsouauteu. Eiu Kousouaut ist eiu solcher Sprachlaut, der

siBtateht, wenn der aus der Lunge kommende Luftstiom im Ansatzrohre entweder einen

V.'i-iilitur-. iwlr /.. B. beim [<) ou.-r eine Enge (wie z. B. \m f) durchbrechen mufs. Sie

heifaen deswegeu Kou«ooauteu oder Mitlaute, weil sie nur iu Cremeinschaft mit einem

Selbfltlaut eine älbe bilden k5nnen.

b) Einteilung der Konsonanten auch ihrem Klang''. ^Vi.' bereits ange-

deutet^ werden die Konsonanten iu Verschltifs- und ßeibelaute eingeteilt. Verscblufshiute

hsÜsen diejenigen, bei deren Erzeugung der Luftstrom einen Yersehlnlb dorehbrechen

muls, wie z. B. beim p. Die andern heifsen Reibelaut«, weil bei ihrer Erzeugung der

lAftstrom sich au den W'änden der Kuge reibt, wie z. B. beim i. Bei den VerschluTs-

lanten wird die Luft mehr dnrdi da« Ansatzrohr gestofsen, daher aoeh der Name Stob-

laute oder Explosivlaute, bei de« Reibelauten wird er mehr gehaucht, daher auch der

Name Hauchlaut oder Spina«. Sowohl die Verschlals-, als auch die ICeibelautc zerfallen

dann wieder ja harte und weiche. Der Unterschied von diesen beiden Arten von Lauten
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Wtoht darin, 1) i&fa bei den weichen der Stimmton mittSnt, bei den harten nidit Des-

halb heifseu die erateru auch stimmhafte oder tönende Kousouauteu, die letztem

stimmlose oder tonlose; 2) dals bei den bortou Kousonauteii die Sprachwerkzeuge

straffer aiigesipannt werden uud die Muudbc-wcguugeu sclmeller vou 6tutt«n gehen als bei

den weichen; die eratcMU heiAen dieawegeu audi momentane Imte, die letateren

Banerlautc.

«) Arten der Koiisouaatcu nach ihrer Artikulatiuusütelle.

Für unsere Zwecke genOgt es, wenn wir falgende TiaradtlflaM und Tera^puigaiii

annelunen. Ein Vei-SL-Iilufs liii'sl ^\vh bililrn:

a^ Mit den tNsiduji Lip|ieu: p ^_tonlos), b ytoucud).

b) Mit dar Zungenspitze and dem innem Damm der obem Schneidesihne oder

gar dem vordem harten ^nniTTifti: t 'toulos), d (tüneud).

c) Mit dem Zungeurücken und dem hintern Gaumen: k (tonlos), g (tÖneud).

Eine Eag« IftfU «teb bÜdsn:

a) Mit der Unterlippe «ad den ob«ni Sehmrid^Sbaeu: f (tonloaX w (engl +
franz. t) tönend.

b) Mit der ZungauinlBe nnd dem innem Damm der obem SdineidesMme, «der

gar Ae\n VDi ilf ra harten (räumen: fs i toiil<is\ s (tönend).

Werden dabei die Lippen etwas vorgeschoben, die Zunge aber etwas

zurflck, ao erhält man ala tanlosen Laot den Ziaehlant *ech', als t&nendeii das

flali/n^i^^LL j.

c) Mit dem Zuugeurückeu und dem hintern Uauaira: eh (tonloe), j (t&nand).

d) Mit den Stimmbändern: h (tonlos).

Nach herkömmlicher Weise nennt man die Laute unter d) Lijipenlaute o<Ier

Labiale, unter b) Zahnlaate oder Dentale, unter c) and d) Kehllaute oder Gnttorale;

vgl. Figur 5«

KonBonantentabelle. Figur ik

•} lifipeiiilaate (Labiale).

toues tCnend tonlos tftuad

Gebildet mit den benien liippea V b

Hit der nuterVppe vad dsa ebana
^iiz. u. engl v)

h) Zahnlaute (Dentale).

Venidilur«Uate Ki'ibelaat«

tonlos tönend tonlo»

OebDdet mit der Znngenspttie und den
innem Damm der o^e^en Schrw-iHcillhni'

* deatsch ia •

DiuMilbtt MaadatelliuiK, nur mit vor-

fiienhntuneii lippeD nna larflsijgeiogeBer

Zunge
deutseh adi fteas. j
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c) Kehllaute ((.T«ttiir»le).

Verg*hluf«l»ut« ßeibelaate

tonloi tönetiil tonlos

0«)nUet mit dtm ZoBgaaiSekeB und dem
Ombws oder Qwmmm^uaf

cb

d) Der HancUant b.

Rcibetent

Gatiildet mit im 8tiwinbtol«ire

D. Di e Vokalkoiisonauteii.

Die VokalkoiisonaiiU'H tragen Jon (-lmrak(«T «1er VokaU- und Konsonanten zu-

(urleich an sii h, bnioin sie zu ihrer Erzeugung i'int^i si ils, wie die Vokale, einen freien Ab-

Huls der Luft uml iuidrerseits wie die Koncouaiu«-'« einen Verschlufs verlangen, auch

ailbenbildend und nicht8ilbeu))ildcnd gebraucht werden können: man lunmt aie deswegen

wohl auch Miitellaate, Sie «od •KmUwli tönend, e« eind die eogeBumten flOmgen

Laut« 1 m a r.

1. Der l-Laat verlangt die Mnndstellnng des d-Luites; die Luft fliefM m beiden

Seiten der Zunge ab, also Uli.

2. Dm m l»t den VeracUoCs dmt b; das a den Versclüai:8 des d; die Lnft struiut

dtu«b die Ntue, daher aie auch Naeenlaate heifsen, aluo umu, nun.

3. Das r hat die Zungenstellung von d; entweder versetzt sich dabei die Zungen-

spitze, oder das Zäpfchen in sehwirrende Bewegung; die Lutt itieist eu beiden Seiten der

Zunge ab, also rrr, oder m.

Vokalkotuooautt^n. Ki^ur c.

Der Verichlü^ wii J |,'e;..ildi--;!

1) init »l'.'ii ticiili."! Lii-nicii

I.Laot r-Laut

m

8) mit der Zo^granpitu und

dun iuMSB DwuB der ebem finhiMMdnrthn
1 r

i) mit der HSol' n mKe nnl den
Zäpfchen

vg — ak r

Anmerkung 1. Wenn wie iu dem preufäischon und sächsischen amtlichen Regel-

badie für die neoe Orthographie die ächoler bereite eine Konranantentabeiie iu Händen
haben, so kann man sieli die Saebe recht erleiohtem, indem man die in jenem Buche
gegebene Tabelle erläutert, die duch nur erst mit Hilfe der Lautphysiologie von den

Jundem ricbtig and Tollatändig verstanden werden kann, wie ich bereites frQher gesagt habe.

2. Iii lOttel« und fiflddentecbland, wo man die Konsonanten b, d, g, wohl weich,
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aber uicbt tüueud» spricht, acht« mau besonders aut das letztere. Mau gehe toq m auf

h Uber, ou n iof d (tiud von mg vaS g).

.T. Die Lehre von den fr!)ji/"sisf}ipn Xfiscnvn'kalpii mir! iIpii rleutschen Nasen-

konsonanteu läAit mau hier lieber noch ><eg und l^baudelt sie erst bei der betreffenden

Lektion im flnuisSciMlieiii Ldirbaelie».

Nur iKcli eiiiiti;!! allgemeine Bcui '^•rlmugen.

1. Wcuu. später in Uutertertia beziehentlich in Obersekiuida das Englische an-

fingt, SO «pridit mma di«M hier gegeben« Iiaiill«Iiz« uodi emmal iep«(deMtid dottth, wosu

man sicherlich nicht mehr als rlne Stunde i^rVirnacli'-ii winl. ?olltrii itjil.'ssin vii-Io neue

Schüler in den Cötiu eingetreten tteiu, »o muls man natürlich langsamer gehu, den Stoff

wim dfioh in bSdutei» mrm Standen abaolvimu.

2. Vorausgesetzt bei dieser Methode mufs allerdings ein Lrhrbudi weiden, das

die Ausapracheechwiengkeiten in angemessener Weiae verteilt. Da anerkanutermaCsen die

Annpnidiesebvierigkeitea im FrancSsiteben und EnglUeb«» gaac bedeutend rind, viel

bedeutender wenigstens als die. meisten Schwierigkeiten in der Formlehre, so ist es mir

immer unbegi-ciflidi gevre.^eu, wie ea jetzt noch, namentlich fUr das Englische, Lehr-

bfleber giebt, welebe die oratgeuannien Scbwierigkeiten «in&ch ignorieren. 'Tom Leicbteo

zum Schweren' ist imd bleibt nach meinem Daftlrhalten einer von detQcnigai Haupt»

grundeUien der Pädagogik, die man nicht ungestraft beiseite a4shiebt.

An dieaar ftalle irlnub« idi vir Tbam eine Zuschrift des Bambnrger Tei«ua i&r

das Stndinm der mneren Sinraebai mitintaileii, dieselbe lautet:

Oeebrter Henr Kollege!

Ich bin beauftragt, Ihnen im Namen des hiesigen 'Vereins für das Studium der

neueren tipracben' von der Annahme nachfolgender These in der letzten Yereiuasitacung

Mitteilung SU machen.

Sic haben Ober die Verw endang der Lavtphysiologie beim neu&prachlichcn Unter

rieht einen Vortrag aaf der PhilologanTeraanunluug angdcOndigt; darum glaubten wir

dnreh die MitteOung im btercMe der Sache an bandeln. Ich bemerke, daTs muer Yernn,

dessen Vorsitzender ich ai sein die Ehre habe, aus fast sämtlichen wissenschaftlich ge-

bildeten Neuphilologen der hiesigen Staats- und Frifatsehulen besteht und die qu. Fragen

wiedeilwlt diskutiert hat.

Idi benntae diese Qel^nheit, Sie beatena an grlirsen.

Ihr eigebenater
Hambtog, & September 1884.

Dr. Q. Wandt

Theae. *

Die Anss(iracha ist nickt ifebensaclie. — Allgemein« Lsutgeaetss mit phjsio-

k^Bcher Bcgrflndung statt dcv Inaherigen AuMpnelieregehi.

3. Wie J^T*' seliPTi, lia^p ich ilori Tj-lirstofT so vciicilt, tlaTH in dini ersten zrwei

bis drei Stunden das Allgemeine aua der Laatphysiologie durchgesprochen wird, um anf

dieae Weise ehie Basis m gewiutwu, Ton der nun da« Spsaidl» oder X^sntllailiehe einer

jedeu S)>rache leicht erklärt und vcrstaiulen werd«n kann, was dinik bei den nachfolgen*

den einzelnen Lektionen geschehen mofs.
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Dieses VecfidireD hst drei Yoiztti^: <

b) es bewahrt kus vm- rln« r iilu rti ii l .nrn iilionetischcn Scliuliing, wi« sie von einigen

, fiuutiBoheu Phonetikern gefordert winl, die aber naeh meiner Ansicht uicht in

£e Schule, sondern in das nenpliilologiselie Seminar der üniTenität gehört;

b) es flberhiuft die Kinder mit nicht zu viel neuem Stoff auf cininal and legfc

demmeb nicht ihr kanm erwachtes Interesse wieder lahm;

o) last not least, wir k&nneD die ineisteD der bisher gebiSoefalidieii Lehrbücher

lofaig beibehalten, wofem sie nur die An«spndieechwierigkri.teD in gshörigw

Weise verteilt haben.

Ans d«n bi^er Gesagten crgiebt sieh vosere ITT. These: In den ersten zwei

bis drei Stunden des neusprachlichen Anfangsunterrichtes ist dasNütwendig!«te

nnd Allgemeine aus der Lautphjrsiologie /,u behandeln, um so eine Grundlage
«u gewinnen, von welcher «ns das Spezielle und EigentttmUehe einer jeden

Sprache leicht erklärt und verstanden werden kann, wa« dann am bebten im

Anschlüsse an die einzelnen Lektionen dos betreffenden LebrbucbeH geschieht,

welches die A UHNjirucheschwierigkeiten in angenieHsener Weise verteilt

haben niu f.s.

Meine Herren, Körting sagt im II. Teile seiner soeben erschiiU'in n Enovl-^lo-

pädie und Methodologie der romanisclien Philologie, S. 23: 'Dals der Kcbul-

mi&ige (dentaebe. franzSsische, engli>icbe u. s. w.) Sprachunterrieht, Banentlieh inseiweit

er Aussprachniiterricht ist, auf lauiphy siologischer (trnndlage zu erteilen spi, i^f

eine wohlberechtigte Forderung; aber zur Zeit ist die pädagogische i-'orm, in

vsieher dies zu thun sein wird, noch nicht gefunden'. Ich meinesteils gebe ihm toII-

slSlldig recht. Trotzdem glaube ich aber, Ihnen doch eine solche P'orm gezeigt zu haben,

die bei verhältui8uiä£$ig geriugeu Opfern au Zeit und Mühe die iiu ersten Teile ge>

sebiUerieu Vorteile im Gefolge haben mnb, oamenHicb wen» wir «nserer gaten aHeu

deutschen phonetischen Schule treu bleiben. Nun, meinf TTnrrpn Kollegen, wrr wollte

da noch zügeru, solche Vorteile f&r seinen Unterricht zu verwerten V Wohlan, betreten

Sie nntag und «nersehroeken das neu« Gebiet der LaittphTsiologie aneh in der'Sdmle,

HCl weif ('S })is jetzt noch nicht LifM lu ben ist, ':i;<l n li 'j,r)>c Iliüoii dir tivJ fr>-ii,<l'- uui]

eigene Erfahrung gestützte Versicherung, dafs Sie es nie bereuen werden, den \'ersuch

gemacht m haben'.

Tlii'v.- 1 ^'llltrllt;(Mllll'll: 'Trotz mehrfaclu'f HiMlci'ken ist es empfehlens-

wert, iu der iiJchule beim ueusprachiichen Unterrichte von Anfang au die

Resultate der Lantphysielogie an rerwerten* wird angenottinen.

Über Tlie-i- 2 -'utspinnt sich eine längere Debatte.

Victor (Marburg) meint, dafs Vorzüge des englischen Systems in das dentsohe

hineingetragen werdm kSnnen^ a sei nnten hinzostelleB.

Klinghardt (Reichenbach i. 8chl.) spricht für das englische System. — Viptor

titellt a unten, weil die Zunge tief ist. — Techmer (Leipzig) will die akustische und

physiologische Methode Tersnügt wissen und schlägt folgende Fassnng der These Tor:

'Dabei dürfen nicht einseitig die physiologischen Vorgänge (engl. Schule)

berücksichtigt werden, sondern auch die akustischen (deutsche 6chnle)'. —
Yiltor ueiiil, in der Sdfaafe wVzde ein «^hsÜlidi« Sjatem iricAit gegeben wenien kannen.
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Daraaf wird die These in der von Teckmer gewüaachtea Faasimg einsÜuuaig

Mlg6IIIOIIltlim.

Zu These '5 m''itit Tcfli nu-r flif^iii/Ijr'), (Vw ([njtfdlilcin' Eiiilcituii); sfi ffir <leii

Änfimg zu s^'stcuiatisch. £r sei liir iaduktire Methode. Schon beim Unterrichte im

Deotaehen wi Tombereiten, n dw MntterBpiMhiS m IdbnBf AtudiMiiiiig muh Hodall«»,

Zeichnungen. Er sei dafQr, keiiM d«t»flli«rte ThflW »u&lutcU«!!, «Iw dl« SmIw VüAv
«aitig genflgeud gefördert »ei.

Hamme) (Potadam) fat der Anrieht, dab daa lebendige Modell (der Lehrer)

dai besto sei.

Der Voraitsend« iat der Ansicht, dar» These 1 und 3 ziuaauneofalleu.

(Schlab 10 Uhr.)

Vierte Sitsung

am 4. Oktober, morgens 8 Ulii".

Auf Vornfhlai,' des OlMrlehrer» Dr. Deutschbein (Zwickau) wird für die uächate

Philologi'üvcrsttiuuüiluug Professor Dr. Lambeck (Köthen) zum ersten, Professor Dr. Victor

(Marburg; zum zweiten V^orsitzenden der Sektion ganriQilt, m BchriftfOhrem Oberlehrer

Watzel (Berlin) und Dr. Kühn (Wi.-La.IenY

Hierauf kommt Löwe ^liernburg) auf die früher von ihm geütellte The»e i^urütk,

die er so al>indert: 'Der franaftaiaebe Unterriobt rerträgt es sehr wohl, dar«

iliT S f Ii w f rpnnk t dcBBplbpn von (It^r Grammatik melir iiacli der Lektüre hin

Terschoben wird'. — Techmer (Leipzig) möchte der These eine andere i'a&sung ge-

geben aehan, «onuiif Loewe Tonehllgt: 'Im Fransdaiaeben iii der Sebwerpankt

,

voll dpr (-rritm nintilc nach dor f-ektHrc zu vprlegen'. — Hnnimnl fPotsdam) w^ill

zwiachan dem Anfangsonterhcht und dem in den oberen Klassen geschieden und die These

in swei Teile aeilegt wxaaen. — Teehmer (Leipng) iat dar AÜidit, dab mm bd B»-

sprechunfi dio^er These nur den AufuiiL'Niinterrielit in» Auge fasse. — Klin^liurdt

(Keicbcnbach i. Sehl.) meint, dafs bei mduktiver Methode sehon auf der Anfaugsstufe

Znaammenafeellungeu nieht «u vermeiden aind. — K4hn (Wiaabaden) f^lanbt, dalä die

Grammatik in den olteren Klassen leielit ehenso indnldiv zu heliaiidehi sei, wie in den

unteren, wie er dies selbst schon erprobt habe. Prinzipien fQr den Anfangsunterricht

aeien nficb an gewimien; er aei gegen jedes Blemeatsrbttdi; die Oranunatik aolle an-

samiiietifusseii. Mahreiih<.iU/. (Hiille'i nieint, dafs Gramm;itik doch nötiu sei. —
Techmer (Leipzig) will die Theae so abgeändert wiesen: 'Im französiacben (wie im
engliachen) Anfangannterricbt iat derXeaeatoff anm Ausgangs- und Mittel-

punkt des Uutcrrichtii zu machen und die Grammatik zunächst immer in-

daktir zu bebandeln'. Nach »einer Meinung werde systematiache Grammatik immer
beibehalten wevden taiSmm, warnt aoch nickt im AufangsimteiTiehi

Die Tbeaa iriid Üaranf in der TeohmeTacben FamuDg einatimmig ange»
nommen.
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Von dem Vortrage des Professors Dr. M»liii (Berlin): 'Cb«r rouiautsche Wörter,

<Ieren Etymologie »oeh Biobt genügend lestgestellt ist' roobto aun groban Bedauern der

SektionBniitglieder wef^en der TorßerQckteu Zeit Abstand genommeu werden.

Von aeiton der Firma Velliageii & Klaaing in Bielefeld und Leipzig war ein Ver-

lagäboricht in rieleii Exemplaren au.sgelegt. Die Verlagsbuchhändlor Dumont-Scliaaberg

in Köln uinl Ottii P<li:il/,f' in TCnthen halten mebreri' Exi inplare ihrer Verlagsartikel der

Sektion zum Gescheuli gemaclit, wofQr denselben auch au dieser Stelle der Dank der

Sektiooaiiiitgfieder wiegMiNrocbai winL

CBdanA 10 XJlir.}
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